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Der Flammofenbetrieb in amerikanischen GieBereien.
Yon V. P o r t i s c h ,  A. Grarrison Foundry Co

| \ / |  it Riicksicht auf die einfache Bauart, be- 
-*■" queme Bedicnung, groBeLeistungsfithigkeit 
und Oekonomie im Betriebe der in den Yer- 
einigten Staaten gebriluchlichen Flammofen diirfte 
es wohl nicht ohne Interesse sein, einen solchen 
Ofen den sonst ublichcn Flammofentypen ver- 
gleichend gegeniiberzustellen. D a . das Ein- 
schmelzen von Eisen in einem Flammofen an 
gewisse, in ziemlich engen Grenzen liegende 
Bedingungeu gekniipft ist, die einen solchen 
Betrieb begiinstigen, so sind es auch hier nur 
verhiiltnism!lBig wenige GieBereien, die mit 
Flammofen arbeiten. Ein solcher Ofen gibt mit 
einem Abstich eine groBe Menge (je nach seiner 
GroBe 7 bis 40 t) frisches, vollkommen gleich- 
maBiges Eisen, das beim Niederschmelzen, da es 
nur der Einwirkung der Flamme ausgesetzt ist, 
bloB eine unbedeutende Anreiclierung an Schwefel 
erfahrt; das Eisen kann durch Probeentnahme 
stetig unter Kontrolle gehalten werden uml lassen 
sich durcli Einwerfen besonderer Eisensorten 
Korrekturen innerhalb ziemlich weiter Grenzen 
vornehmen; schlieBlich kann auch grober GuB- 
brucli boąuem eingeschmolzen werden. Dagegen 
ist der Flammofenbetrieb dem Kupolofen gegen- 
iiber mit grofieren Kosten an ArbeitslShnen, 
feuerfesten Materialien und, je  nach Preis fiir 
Sehmelzkoks und Kohle, gewohnlich auch an 
Sclunelzmaterial rerbunden, gibt einen groBeren 
Abbrand und erfordert eine yiel sorgfilltigere 
Bcdienung. Seine Yorziige machen ihn insbeson- 
dere fiir die Walzenfabrikation geradezu unent- 
behrlich und wird es heute w<jhl kaum eine 
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GieBerei geben, die bei groBerer Produktion an 
schweren Walzen nicht mit Flammfifen arbcitet. 
Die in nachstehender Tabelle angegebenen 
Schwefel- und Pliosphorgelialte einiger Hart- 
walzen zeigen deutlich, welche Kolie die Art 
und Weise des Niedersclimelzens spielt. Beim 
Schmelzen im Kupolofen muB ma n , um mit 
Riicksicht auf den hoheren Schwefelgehalt einer- 
seits und das wiederholte Absteclien anderseits 
ein hinreichend fliissiges Eisen und eine poren- 
freie Hartschale zu erhalten, auBerdem mit 
einem Phospliorgehalt von mindestens 0,4 °/o 
arbeiten, was die Elastizitiit der Walzen be- 
nachteiligt.

Schw efelgehalt 
Im Satz

Schw e
fel

Phos-
pbor

An-
m erkung

H artw alzen  aus * 
dem Flam m ofen 

gegossen

H artw alzen aus 
dem K upolofen 

gegossen

Desgl.

0,04 — 0,06 |

0,08 — 0,1 o/oj 

etwa 0,1 o/0

0,045
0,070
0,080
0,090
0,16
0,18
0,14
0,19
0,20
0,23

0,185
0,150
0,260
0,194
0,41
0,45
0,41
0,55
0,44
0,41

Schmelz- 
koks mit 

0,8 S

Schmelz- 
koks mit 

1,5 S

So wurden denn z. B. bei der Firma 
A. G a r r i s o n  F o u n d r y  Co., die sich hier in bezug 
auf Qualitiit ihrer Walzen einen Ruf erworben 
hat, silmtliche, selbst die kleinsten H art walzen, 
aus dem Flammofen gegossen. —, Aber nicht nur 
beim WalzeuguB, sondern auch bei einer Reihe 
anderer GuBstiicke, wo es sich um eine beson-
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dere Qualit.jit handelt, wie z. B. Kokillen, Stander, 
Schmelzkessel, Seilscheiben usw., kommen, wenn 
auch nicht so deutlich wie bei dem harteu zur 
Schwefelaufnahme neigenden und rasch matt 
werdenden Eisen, die ąngefiihrten Vorteile so
wohl im Bruchaussehen ais auch in der Analyse 
zum Ausdruck. Die amerikanisehen GieBereien 
machen von ihren Flammofen den ausgiebigsten 
Gebraucli, so zwar, daB in denselben das Eisen 
fiir alle schweren GuBstiicke entweder zum Teil 
oder ganz niedergeschmolzen wird.

Co., der sich von dem ersteren nur dadurch unter- 
scheidet, daB der. Sprung im Gewolbe durch 
schrage Anordnung desselben vermieden ist.

In Abbild. 3 ist ein Flammofen „Siegener 
Type“ skizziert, wie solche in Deutschland am

Abbild. 1 zeigt einen Flammofen, von dessen 
A rt vier (einer zu 6 t, zwei zu 18 t und einer 
zu 25 t  Einsatz) seit mehr ais 20 Jahren bei 
der A. Garrison Foundry Co. im Betrieb sind 
und im allgemeinen die in Amerika gebrauchliche 
Type darstellen.

Abbild. 2 zeigt einen neueren Ofen fiir 45 t 
Einsatz, g e | |u t  von der W  e s t i n gh o u s e Machi nę

meisten gebaut werden, wahrend Abbild. 4 einen 
meist in England und yereinzelt auch auf dem 
Kontinent. verwendeten Flammofen zeigt. Zieht 
man den Ofen Abbild. 1 mit jenem Abbild. 3 
in Vergleich, so sieht man auf den ersten Blick, 
daB die Quersehnittsform eine grundrerschiedene 
ist. Wahrend sich der erstere gegen die Esse 
zu bedeutend erweitert und dementsprecliend fiir

Esse 18'/a m 
hoch

Abbildung 1. 

Flammofen fiir 25 t Einsatz.

8390
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einen groBeren Einsatz verwendbar gemacht ist, 
ist der andere gegen den Fuchs zu stark zu- 
sainmengezogen. Wie spater auś den Anguben, 
iiber Schmelzdauer und Kohlonverbrauch ersicht- 
licłi, kann in diesem Zusammenschnuren des Ofens 
kein Vorteil erblickt werden. Die seitliclie An- 
ordnung der Esse des Ofens Abbild. 1 gestattet

mieden, daB die Verbrennungsgase durch einen 
Kanał z u den in einer gewissen Entfernung 
hinter den Flammofen aufgestellten Essen ge- 
leitet werden.

Ein besonderer Vorteil der groBen Arbeits- 
offnung, und der infolge der groBeren Hohen- 
abmessungen des Ofens weit besseren Zugiing-

ferner ein Anbringen der Einsatztiir an der 
Stirnseite des Ofens, durch welche selbst die 
grofiten Bruchstuoke, wie sie der Ofen iiberhaupt 
aufnehraen kann, olme gewendet werden zu miissen, 
gesetzt werden konnen. Die direkte Anordnung 
der Esse iiber dem Ofen hat aucli den Naehteil 
der rasehercn Abnutzung des unteren Teiles der 
feuerfesten Ausmauerung und JiUufig notwendiger 
Heparaturen der Esse. Bei den zwei Flamraofen 
in der neuen GrieBerei der Gutehoffnungshutte 
zu Sterkrade ist dieser Naehteil dadurch ver-

liclikeit ist, daB nach erfolgtem Abstieli der Ofen 
bei lleinigung des Rostes und Oeffnen der Tiir 
rasch abkiihlt, so daB nach wenigen Stunden das 
notwendige Ausbessern vorgenommen und der 
Ofen wieder gesetzt werden kann. Die 18 t-Oefen 
der A. Garrison Foundry Co. werden bei guter 
Beschaftigung der G-iefierei Wochen hindurch 
tilglich in Betrieb gehalten, bis eine Hauptrepa- 
ratur eine langere Pause notwendig macht.

Die beste Beurteihmg iiber tikonomiscbe Ver- 
wendung des Brcnnmaterials und die z urn Nieder-



schmelzen erforderliche Zeit wird man durch 
Betrachtung der mit den Oefen praktisch erzielten 
Resultate gewinnen. Bei der obigen Firma wird 
ein Einsatz von 18 t  bei 25 °/o grobom Bruch 
und 75°/oMasselnnachdurchschnittlich 6 Stunden,

0
j

S ,

1 r  1
1 i

U
Stich

f loch ,

American Foundrymens Association am 6. und 
7. Juni in Cleveland eine Abhandlung vorgelegt, 
der auch die Skizze (Abbild. 2) des 45 t-Ofens 
entnommen ist, und gibt die Westinghouse Machinę 
Co. an, dafi in diesem Ofen ein Einsatz von 35 t 
schweren Maschinenbruchs in 9 Stunden bei 
einem Kohlenverbraucli von 27,6 o/o, ein Einsatz 
von 25 t  mit 25 °/o Kohle und ein solcher yon 
45 t  mit 20 °/o Kohle eingeschmolzen wurde. 
Die von anderen Firmen fiir Kohlenverbrauch 
angegebenen Ziffern liegen zwischen 25 bis 29 °/o. 
Die angegebene kurze Sclimelzdauer ist nur so 
zu erzielen, dafi gleich zu Beginn der Ofengang 
sehr heifi gehalten wird, so dafi das Eisen schon

Esso 28 
hoch
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Abbildung 3. Flainmofen fiir 14 t Einsatz.

und ein solcher von 25 t bei demselben Ver- 
lialtnis zwischen Bruch und Masseln nach durch- 
schnittlich 9 Stunden abgestoclien und ist das 
Eisen so frisch, dafi os in mekrere kleinere 
Pfannen yerteilt werden kann, um in yerschie
denen Gruben yergossen zu werden.

Ais Ergebnis eines yon R a l p h  H. W e s t  
an die mit Flammofen arbeitenden GieBereien 
gerichteten Zirkulars wurde von dem Genannten 
gelegentlich der diesjahrigen Versammlung der

nach etwa einer Stande zu schmelzen beginnt. 
Die yerwendete Kohle ist beste Gasflammkohle, 
frei von Staub- und Kleinkohle.

Die Schlacke wird, sobald sie zu Ende des 
Abstichcs ersclieint, durch einen leicht gegen 
das Stichlocli gehaltenen Pfropfen so lange zu- 
riickgehalten, bis kein Eisen mehr im Ofen ist, 
worauf das Stichlocli geschlossen wird. Nach 
dem Erkalten lafit sich die Schlacke von dem 
aus FluBsand und feuerfestem Ton gestampften

TOGO
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Boden leicht und rasch entfcrnen. Der Ofen 
Abbildung 1 wird beim Setzen von vier Mann 
und wahrend des Scłunelzens von zwei Mann 
bedient. Wenn nun die Besultate in bezug auf 
Schmelzdauer und Brennmaterialverbrauch im Be
triebe der in Abbild. 3 dargestellten Flaminofen 
nicht so giinstige sind, so ist das wohl dem Um- 
stande zuzuschreiben, daB die Ansicht obwaltet,

Was den Ofen Abbildung 2 anbelangt, so 
erblickt die Westinghouse Machinę Company 
in der Anordnung des schrilgen GewSlbes einen 
besonderen Vorteil und fiihrt die angegebenen 
niedrigen Ziifern des Kohlenverbrauchs darauf 
zuriick. Beim Ofen Abbildung 4 mit dem iiber 
dem Stichloch eingezogenon Gewolbe und der 
muldenformigen Sohle wiire den besprochenen 
Oefen gegeniiber kein Yorteil zu erwahnen. 
Die geschweiften Formen bedingen hoherc Re- 
paraturkosten, uud das Setzen auf der mulden- 
formigen Solile ist unbeąuem. Dor Einsatz 
von 1 112 t  wird in etwa acht Stunden bei 
einem Kohlenaufwand von etwa 35 °/o nieder- 
geschmolzen.

Abbildung 4. Flammofen fur 7 t Einsatz.

es musse in den ersten Stunden schwach gefeuert 
werden, bis der Einsatz hellrot geworden, und 
erst dann solle der Ofengang beschleunigt werden 
und miisse heiBer gestocht werden. Dabei 
dauert das Schmelzen von 14 t Einsatz etwa
10 bis 12 Stunden bei einem Kohlenyerbraucli 
von etwa 35 °/o. Das bei diesen Oefen nach 
dem Niederschmelzen iibliche Schlackenziehen 
durch eine kleine seitliche Arbeitstur hat den 
Yorteil eines vollkomrnen sauberen Ofens nach 
dem Abstich, bedeutet aber einen gewissen Ver- 
lust an Zeit und Warme.

Zum Schlusse sei Doch ein erfolgreicher 
Versuch erwahnt, die bei einfacher Planrost- 
feuerung fiir den Flammofenbetrieb erforderliche 
Prima - Grobkohle durch eine minderwertigere 
Staub- und Kleinkohle zu ersetzen. Zu diesem 
Behufe wurde in einem der 18 t-Flammofen der 
A. Garrison Foundry Co. eine von der Firma 
T h e  U n d e r - F e e d - S t o k e r  Co. of A me r i c a  
patentierte Staubkohlenfeuerung eingebaut, dereń 
Anordnung aus Abbild. 5 und 5a ersichtlich ist. Die 
Wirkungsweise der Feuerung sei nachfolgend 
kurz erk lart: Die in den Trichter A aufgegebene
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Staub- und Kleinkolile fiillt, sobald der mittels 
des Dampfzylinders B betatigte Kolben C die 
Oeffnung freigibt, vor den letzteren uud wird 
beim nilehsten Hub in die Rinne D gedriickt; 
diese Arbeit wird dadurch erleichtert, dafl die 
mit dem Kolben C verbundene Stange E  die 
bereits in die Rinne eingeprefite Kohle auf- 
lockert. Der Zylinder B erlia.lt abwecliselnd 
Dampf von einem Regulieryentil, das nur zu Be-

Abbildung 5 und 5 a. Staubkohlenfeuerungen.

ginn von Haud aus 
geoffnet zu werden 
braucht, wahrend es 
sodann von dem seit- 
lich angebrachten Ap- 
parat G automatisch 
betatigt wird. Letz- 
terer ist regulierbar 
und gestattet nacliBe- 
lieben einen rasche- 
ren oder langsameren 
Gang der Feuerung. 
Zu beiden Seiten der 
Rinne D ist eine Reihe
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von kleinen GuBkasten H eingebaut, die an der 
schrilg zur Rinne stehenden lnnensoite je  vier 
schmale Schlitze aufweisen und gegen den Boden 
der Rostflitclie zu o tlen sind, so daB der unten 
mit einem Druck von etwa 400 mm W asser- 
siiule eiugefiihrte Wind durch die erwilhnten 
Schlitze in die iiber der Rinne angehaufte Kohle 
tritt und auch die zu beiden Seiten liegenden 
Rostplatten J  bestreicht. Die Kolile fullt teils 
selbst auf die Rostplatten, teils wird sie auf 
dieselben, falls sie iiber der Rinne zu hoch 
liegen sollte, vom Ileizer geselioben. Auf den 
Rostplatten scheidet sich auch die Schlacke ab, 
die wahrend der ganzen Schmelzdauer zwei- bis 
dreimal herausgeholt. werden muB. W ird der 
Ofen tiiglich betrieben, dann werden nur die

Rostplatten gereinigt, die Kohle iiber der Rinne 
bleibt in Glut, es braucht nur der Kolben in 
Tiitigkeit gesetzt zu werden, um die Fcuerung 
in Betrieb zu bringen. Sonst wird zuvor 
iiber der Rinne durch IIolz und Kohle Feuer 
angemacht. Die diinnwandigen GuBkasten H 
sind nach etwa 200 Schmelzungen nicht im ge- 
ringsten verbrannt oder deformiert, auch hat 
sich sonst beim Betriebe der Feuerung keine 
Storung ergeben. Der Einsatz von 18 t wird 
in etwa seclis Stunden bei einem Kolilen- 
verbrauch vou rund 30 °/o niedergeschmolzen. 
Wahrend der Schmelzdauer wird der Ofen von 
nur einem Arbeiter bedient, der die Feuerung 
zu besorgen und den Schmelzprozefl zu iiber- 
waclien hat.

Die Eisenindustrie auf der Bayrischen Landesausstellung.
A  uf der Versammlung des „Vereins deutscher 

EisengieBereien“ * hielt W . T a f e l  einen lan- 
geren Yortrag iiber die Ausstellung des bayrischen 
GieBereiwesens, dem wir folgendes entnelimen: 

Die Bayrische Landesausstellung ist erbaut auf 
dem Gelande des Luitpoldhaines (s. Abbild. 1),** 
der in der Nalie des Dutzendteiches, yon alters 
her ein beliebter Ausflugsort der Nurnberger 
Burger, vor 15 Jahren angepflanzt worden ist.

Wollen wir aufsuchen, was an Gieflerei- 
technischem zu sehen ist, so durchsclireiten wir 
den ersten der drei Haupteingange zum Industrie- 
gebaude. Am Eingang der Halle, in welche 
wir eintreten, zur Rechten, ist die Ausstellung 
von Ca s p a r  B e r g ,  Nurnberg, der Stalleinrich- 
tungen mit hiibschen gegossenen Gesćhirrhaltern 
und ais Neuheit standfeste gufieiserne Tennis- 
pfahle ausstellt. Durchsclireiten wir diese Halle 
der Lange nach, so treffen wir am Ende der- 
selben auf die Ausstellung der i l a x i m i l i a n s -  
h i i t t e ,  dem groBten bayrischen Hiittenwerke.*** 

Von hier aus gehen wir quer zur Haupt- 
achse des Gebaudes iiber die Mittelhalle liinweg. 
Die Hiittenleute moclite ich hier auf die Aus
stellung des E i s e n w e r k s  N u r n b e r g  mit Er- 
zeugnissen des Walzwerks und der Kleineisenzeug- 
Fabrikation hinweisen(Giefiereitechnisches enthalt 
diese Ausstellung nicht); sie liegt in der Nahe 
der JIaximilianshutte, in dem Mittelgang des 
Industriegebaudes. An dieser Ausstellung vorbei 
gelangen wir an diejenige des E i s e n w e r k s  
K a i s e r  s 1 a u t o r  n , wenn man von den Ma- 
schinenausstellungen absielit, die groBte der vor- 
liandenen GieBereiausstellungen. Sie zeigt neben 
einigem KunstguB namentlich schonen GuB fiir 
Heizungsanlagen, ferner Fenster-, Treppen- und

* Siehe Verwnndte Fachvereine dieser Summer.
** Dor Plan ist dom „Bayr. Industrie - und Ge- 

worbeblatt“ entnommen.
*** Naheres siehe weiter unten S. 1174.

sonstigen BauguB, endlich saurebestandige Email- 
sachen. Leider ist fast aller GuB dieser Firma, 
wie iibrigens mit ganz vereinzelten Ausnahmen 
iiberhaupt aller GuB auf der Ausstellung, mit einem 
Anstrich uberzogen, so daB die Oberilache der 
Stiicke sich dem Blick des Beschauers entzieht.

Von hier aus fiihrt uns der Weg an einer 
Anzahl Ausstellungen fiir Heizungsanlagen vorbei 
in einen Seitengang zur Ausstellung der Firma 
Gebr l i de r  S u l z e r  in Ludwigshafen, bekannt- 
lich einer Filiale der gleichnamigen Schweizer 
Firma. Zanachst sehen wir auch hier GuB fiir 
Heizungsanlagen fiir Dampf- und Warmwasser, 
auBerdem Koch- und Desinfektions-Apparate usw.

Getrennt hiervon, auf der andern Seite der 
Halle, ist von der gleichen Firma AutoinobilguB 
aufgestellt, auf weichen ich besonders hinweisen 
moclite. Die diinnen, gleiclunaBigen Wandstarken, 
die schwachen hohen Ripppn in tadellos sau- 
berer glatter Ausfiihrung sind wohl das Beste, 
was iiberhaupt in EisenguB hergestellt werden 
kann; jedenfalls gehiirt es zu dem Yollendetsten, 
was die Ausstellung aufweist. Der GuB ist ver- 
niinftigerweise roh gelassen, dio Wandę sind 
zum Teil gesclinitten und poliert, so daB das 
dichte gleichmaBige Gefiige erkennbar wird. 
Neben dem GrauguB stellt Sulzer einzelne Teile 
auch aus AluminiumguB aus.

Yor dem Verlassen des Industriegebaudes 
ist es ratsam, am Ausgang auf die Ausstellung 
der Firma Rud.  C h i l l i n g w o r t l i ,  NUrnberg, 
einen Blick zu werfen. Sie finden dort Stanz- 
und PreBartikel, die insofern fiir den GieBer 
yon Interesse sind, ais er mit ihnen yielfach zu 
konkurrieren hat. Chillingwortli liat einen Namen 
datur, daB er Formen und Jltaterialien stanzt und 
prefit, an denen dio Kunst anderer scheitert.

Damit yerlassen wir das Lidustriegebaude 
und gehen zum Staatsgebaude durch den Haupt- 
eingang rechts in den ei-sten Seitengang, in
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welchem dio h i i t t e n m i t n n i s c h e n  B e t r i e b e  
des Ba yr i s c l i c n  S t a a t e s  ausgestellt haben.

Dort findet sieli vor allem dio Abteilung des 
staatlichen Hoehofenwerkes A mb e r g ,  das den 
bayrischen Giefiereien einen Teil ihres Roheisens 
liefert, ferner sind yertreten die Hiittenwerke 
B o d e n w o h r ,  O b e r e i c h s t i l d t ,  B e r g e n ,  
S o n t h o f e n  und W e i e r h a m m e r  durch schonen 
KunstguB (zum Teil MetallguB), Treppen- und 
SilulenguB, Kanalisationsteile, Fenster-, Ofen- und 
GeschirrguB. Der letztere weist besonders solide 
gefilllige Formen und ebensolche Farben auf. 
Sonthofen hat an anderen Stellen aucli noch reich- 
haltige Ausstellungen von Maschinen, namentlich 
fur Holzbearbeitung. Beim GeschirrguB mochte 
ich einen Augenblick auf seine Hauptkonkurrenz, 
das Emailgeschirr, hinweisen, von welchem eine 
sehr umfangreiche und gediegene Ausstellung die 
Firma G e b r. B a u m a n  n in Amberg gebraeht 
hat. Sie liegt links vom Mittelgang des Industrie- 
gebiludes und ist leicht kenntlich an der httbschen 
Nachahmung eines gliihenden Muffelofens.

Das Staatsgebilude verlassen wir, indem wir 
noch an der Ausstellung der Konigl. Geschi i t z -  
g i eBer e i ,  I n g o l s t a d t ,  vorbeigehen, die haupt- 
saclilich mit Geschossen aus Martinstahl vertreten 
ist. Bevor wir aus dem Staatsgebilude in die 
Maschinenhalle eintreten, sehen wir uns im Freien 
die Kandelaber fiir die elektrische Beleuchtung 
sowie die Gartenbiinke der Firma F. S. K u s t e r -  
mann  in Miinchen an. Die gleiche Firma stellt 
auch eine guBeiserne Wendeltreppe im Aussichts- 
turm der Hauptrestauration aus; diese Treppen 
sind in Bayern zuerst von F. S. Kustermann 
hergestellt worden.

Nun richten wir unsere Schritte nach der 
Maschinenhalle. Dort finden wir von unbearbei- 
tetem GuB zunilcbst nur noch die Erzeugnisse 
der EisengieBerei Joh .  W illi. Sp a e t h ,  Dutzend- 
teich, einige Saulen sowie hiibsclie Muster von 
GitterguB, leider auch mit dem schon erwillmten 
Farbanstrich iiberzogen. Die Hauptausstellungs- 
objekte der genannten Firma liegen iibrigens 
auf anderem Gebiet; es sind: eine Drehscheibe 
und Weichen, ein groBer Portalkran links von 
dem Eingang zur Maschinenhalle im Freien und 
diverse Spezialmaschinen.

Zum Schlusse wenden wir uns noch dem be- 
arbeiteten GuB zu. Die groBten bayrischen 
GieBereien sind bestimint, den eigeuen Maschinen- 
fabriken den GuB zu liefern, und diese Betriebe 
haben mit Ausnalime der Firmen Sulzer und 
Spaeth ilire Erzeugnisse aussclilieBlich in Form 
von Maschinen und Maschinenteilen ausgestellt. 
H ier miissen wir genauer zusehen, um das fiir 
den GieBereitechniker Interessante zu flnden. 
Zunitclist sei allgemein gesagt, daB die Maschinen- 
ausstellung zum Besten gehort, was die Bayrische 
Landesausstellung enthalt; sie redet ani eindring- 
liehsten von den Fortschritten, welche die Technik

in den 10 Jaliren seit der letzten Bayrischen 
Landesausstellung gemacht hat. Gleich beim 
E intritt im Mittelgang zur Linken vor der Aus
stellung der Ver .  M a s c h i n e n f a b r i k e n  A u g s 
b u r g  und M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t  Ni i rn-  
b e r g  stehen wir vor einer Reilie jiingster Ma- 
schinenarten. Es ist wolil bei Gelegenheiten 
wie der vorliegenden eigentlich nicht zulilssig, 
es mag mir aber doch gestattet sein, einen Augen
blick einer personlichen Empfindung Erwilhnung 
zu tun. Wenn ich vor der genannten Ausstellung 
links vor mir den GroBgasmotor, in der Mitte 
die Dampfturbine und rechts den Dieselmotor 
sehe, so ruft mir das die Erinnerung an die 
Zeit zuriick, ais ich im Anfang der 90 er Jahre 
die Hochschule verliefi; damals, also vor noch 
nicht ein und einem halben Jahrzehnt, war zwar 
die Aufmerksamkeit aller Techniker schon auf 
die Erfolge der Gasmaschinen gerichtet, aber 
der GroBgasmotor, der seitdem in manchen 
Zweigen der Technik, vor allem in der Eisen
industrie, umwalzende Aenderungen liervorgerufen 
hat, war noch nicht vorhanden; desgleichen noch 
nicht die Dampfturbine, und daB der Naine 
„ Di e s e l “ damals noch in keines Technikers 
Munde war, ist ja  allgemein bekannt. Aus dieser 
Zeit entsinne ich mich einer kleinen Episode. 
Es war in Charlottenburg in einer Vorlesung 
bei Geheimrat Slaby, ais er bei der Behandlung 
des Carnotselien Kreisprozesses sagte: „Nun, 
m. H., wenn dieser ProzeB also der gunstigste 
ist, welcher Uberhaupt moglich ist, dann werden 
Sie mich fragen: , Ja , warum baut man denn 
nicht die Kraftmaschinen einfach nach diesem 
ProzeB ?“ Darauf, fuhr Slaby fort, „antworte 
ich Ihnen: Gehen Sie nach Hause, m. H., und 
bauen Sie eine solche J[aschine.“ Ais wir auf 
diese Aufforderung mit dem in schwierigen Filllen 
liblichen Lilcheln der studierenden Jugend ant- 
worteten, erwiderte Slaby: „Ja, m. H., ic h  
liabe das seinerzeit versucht, und es wiirde Ihnen 
nichts sfhaden, das gleiche zu tun. Einstweilen 
aber will ich Ilinćn Eines vorraten: Sie be- 
kommen, wenn Sie eine solche Jlaschine ent- 
werfen, so diinne Diagramme, daB Sie, wollen 
Sie nur einigermaBen nennenswerte Arbeits- 
leistungen erzielen, zu so grofien Driicken greifen 
miissen, daB Sie sich ohne weiteres sagen, das 
ist fiir die praktische Technik nicht mehr zu 
machen. Mit solchen Driicken kiinnen wir in 
unseren Maschinen, bei unseren Materialien nicht 
mehr arbeiten.“ — Heute wissen wir, daB Diesel 
weniger skrupulos w ar, er hat seine Maschine 
gebaut trotz der eminent hohen Driicke und hat 
es den praktischen Technikern, vor allem den 
GieBern iiberlassen, mit diesen Aufgaben fertig 
zu werden. Und wenn auch,  was den Carnot- 
schen ProzeB und was die zur Anwendung kom- 
menden Driicke betrifft, spater manches W asser 
in den Wein des urspriinglichen Dieselrnotors
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gegossen werden muflte, so haben wir doch nocli 
eine Maschine vor uns mit einem Koinpressions- 
druck von etwa 40 Atm., mit einem Druck der

diese komplizierten Stucke bei einem Druck von 
100 Atm. vollstandig dioht halten niiissen, so 
erkennt man, daB allein ein solcher Deckel bez w.

eine solohe Luft-
Abbildung 1.

Situationsplan der Bayrischen 

InduBtrieau88tellung 
in Niłrnborg.

(MiiSstab 1:6000.)

Eiublasluft Von 60 Atm., und die Zylinder und 
sonstigen Teile der Luftpumpen, welche diesen 
Druck zu erzeugen haben, niiissen auf etwa 
100 Atm. gepriift werden. Bedenkt man, daB

pumpe einesDiesel- 
motors ais Ausstel- 
lungsobjekt einer 
GieBerei bezeich- 
net werden darf.

Auch in anderer 
Beziehung ist der 
Dieselmotor fiir den 
GieBereitechniker 

interessant. S o wohl 
der Motor der Ver- 
einigten Maschi- 
nenfabriken Augs
burg und Maschi- 
nenbaugesellschaft 
Nurnberg wie der 
in der Nahe befind- 
liche Dieselmotor 
von L. A. Ri ed i n -  
g e r  in Augsburg 
zeigen prachtige 
Formen, wie sie 
meinesWissens zu- 
erst von R i e d l e r  
fiir die stehende 
Dampfmaschine an- 
gewaiult worden 

sind, einfache, 
straffe, meist ge- 
rade Linien, die 
den Maschinen den 
Eindruckunbeding- 
ter Kraft und Soli- 
ditat geben. Auch 
das AeuBerlichste 
an einer Maschine, 
die Farbę, ist, wie 
es dem Teclmiker 
entsprielit, einfach 
aber ausgespro- 
■chen, entweder 

schwarz oder, wo 
die Teile bearbeitet. 
sind oder wo sie her- 
rorgehoben wer
den sollen, blank. 
Diese tadellos blan- 
ken Stellen an den 
Guflteilen der Diesel- 
motoren sind auch 
ein kleines Kunst- 
stuck des Giefiers. 

Auch die Dampfturbinen, welche wie erwfthnt 
durch die Ver. Maschinenfabriken Augsburg und 
Niirnberg, ferner durch die Firma Gebr .  S u l z e r ,  
endlich durch die Allgemeine Dampfturbinenbau-

1 H auptelngnng.
2 V erw altungsgcb.
3 Gebłlude f.d .P resae.
4 Ilauptindustricgcb . 
6 Ilaup trestau ra tion .
6 SanilUtswache und 

Ausstellung.
7 Fcuerwraehe.
8 A usstellung des 

S taates.
A usstellung dea Y erkehrs- 

mlnlaterium s im  Freien.
10 JlaschlnenhAlle.
11 K esselbaus.
12 K unsthalle.
13 Follzeiw ache.
14 A usstellung d. S tadt N urnberg.
15 Elnzclbauten.
16 Festhalle.
17 A usstellung der YereŁnlgten

N iirnberger F lelscherm elster.
18 W unchener B lerhallc.
19 MusikpaTlIlou.
20 W elnhaus.
21 K aftechaus.
22 A rbelterw obnhaus.

Offene H allen.
24 Lunduugrfplałz.
25 T eichrestauratlon.
26 M arionettentheater.
27 L cuchtturm .
28 S taatliche Forstausstellung.
29 Gartenbau-Ai>s«tellung.
30 E ingang  vom D utzendtelch.
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Gesellschaft A. H e r  i n g , Nlirnberg, yertreten 
sind, stellen dem Giefier schwierige Aufgaben. 
In der Ausstellung der Maschinenbaugesellschaft 
Nurnberg finden Sie das Lauf- und Łeitrad einer 
Dampfturbine. In letzteres sind eine Anzahl 
Nickelstahlscbaufeln eingegossen. Die Lage der
selben muB gcnauestens stimmen, die einzelnen 
Schaufeln sollen in ihrer Entfernung und Rich- 
tung nicht Uber 1/a bis 1 mm diffcrieren; schon 
das erfordert ein esaktes, sauheres Arbeiten der 
F  ormer.

DaB endlicli auch die Gasmascliinen, besonders 
was die Kopfe betrifft, dem GieBer schwicrige 
Aufgaben stellen, die namentlich im Anfang zu 
vielen und schweren Anstiinden gefiihrt haben, 
ist zur Geniige bekannt. Inzwischen ist es den 
Ycreihten Bemiihungen des Konstruktcurs und 
des GieBereitechnikers im wesentlichen gelungen, 
diese Schwierigkeiten zu beheben. (Die Kom- 
pliziertheit des GuBstiickes, das hohen, dazu 
ungleiclien Temperaturen und hohen Driicken 
ausgesetzt ist, war aus vorgelegten Zeichnungen 
ohne weiteres ersiclitlich.)

Sauberen, im eigenen Betrieb hergestellten 
GuB zeigen noch die Gasmotoren der Firmen: 
K a r l  Ba c h ma n n ,  Ansbach; Sc l i a r r e r  & GroB,  
Nurnberg; J . W . E n g e l h a r d t  & Co., Fiirth; 
G u l d e n e r  M o t o r e n g e s e l l s c h a f t ,  Miinchen; 
ferner die Dampfmaschinen der Yer. Maschinen- 
-fabriken Augsburg und Masch.-Ges. Niirnberg, 
Gebr. Sulzer, von J . E. E a r n s h a w  & Co. und 
von der F i r m a  R o c k s t r o h  in Marktredwitz. 
Auch auf den GuB der Zentrifugalpumpen von 
Gebr. Sulzer sei besonders aufmerksam gemacht, 
welcher wie aller MaschinenguB dieser Firma 
von tadelloser Sauberkeit ist, alles ist nur ge- 
strichen, nicht gespachtelt. Yon Besitzern von 
griiBeren GieBereibetrieben sind noch zu nennen: 
J .  A. M a f f e i  mit einer Riesenlokomotive in 
der Wagenhalle des Staatsgebaudes (andere Loko- 
motiyen der gleichen Firma stehen dort und 
in der Maschinenhalle); J u s t .  Chr .  B r a u n ,  
Nurnberg (GrauguB- und kleine Tiegelstahl- 
giefierei) mit Feuerlijscligeraten; Ver. Fabriken 
landw. Maschinen vorm. E p p l e  & Bu s b a u m,  
Augsburg, mit landwirtschaftlichen Maschinen; 
Maschinen- und Armaturenfabrik J . A. H i l p e r t ,  
Niirnberg, mit einer groBen Anzahl yon Pumpen; 
endlich die Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. 
Kl e i n ,  S c h a n z l i n  & B e c k e r .  Frankenthal, 
mit einigen Plunger- und Rotationspumpen im 
Kesselhaus. Die letzteren beiden Firmen haben 
auch in der Nahe der Fontane fur die Speisung 
derselben wie fiir die Wasserversorgung der 
Ausstellung yerscliiedene Rotationspumpen im 
Betrieb. *

Ich kann aus der Mascliinenhalle nicht alles 
fiir den GieBereitechniker Selienswerte in der

* Siehe -weiter unten Seite 1176.

kurzeń Zeit, die Ihnen und mir zur Verfiigung 
steht, einzeln aufzahlen; ich habe Ilinen eine 
Auswahl dessen gegeben, was mir ais besonders 
bemerkenswert erschienen ist. Damit inochte 
ich mit der Ausslellung abschliefien und nur 
noch darauf hinweisen, daB die Firmen, welche 
auf der Ausstellung yertreten sind und welche 
wir an uns haben yoriiberziehen lassen, eine 
jahrliche Produktion von rund 64 000 t und 
eine Arbeiterzahl von 3800 reprasentieren; die 
Gesamtproduktion der bayrischen GieBereien an 
GuBwaren betragt nach der Statistik der Konigl. 
Berginspektion Baireuth fiir 1905 rund 113000 t, 
die von 7100 Arbeitern hergestellt werden.

* *
*

Die Ausfiihrungen W . T a f e l s  iiber die Au ś -  
s t e i l u n g  d e r  M a x i m i l i a n s h i i t t e ,  die sich 
in der Abteilung fiir Bergbau, Salinen- und 
Hiittenwesen des Hauptindustriegebaudes befindet, 
sind wir in der Lage, noch durch folgende 
Einzelheiten zu vervollstandigen.

Die Ausstellung (siehe Abbild. 2) fallt schon 
durch ihre geschmackvolle Anordnung dem Be- 
suclier ins Auge. Man gelangt durch ein kunstvoll 
aus Stabeisen hergestelltes Portal in den Aus- 
stellungsraum. Gegen den rechtwinklig ab- 
zweigenden Gang der Industrielialle ist die Aus
stellung durch vier Obelisken abgeschlossen, von 
denen die beiden mittleren aus Abschnitten ver- 
schiedener Schienen- und Tragerprofile und die 
auBeren zwei aus in kaltem Zustande verwiirgten 
Tragern bestehen. Durch die beiden letzteren Obe
lisken soli die Giite des Materials zur Anschau
ung gebracht werden. Auf die Ausschmiickung 
der Riickwand, welche dem Portale aus Stab
eisen gegeniiber liegt, ist neben sachlicher An
ordnung auch liinsichtlich geschmackvoller Deko- 
ration groBe Sorgfalt verwendet. Der Besucher 
bemerkt zunachst ein grofies' transparentes 
Glasgemalde, welches von dem Miinchener Maler 
F r . B a i e r l  nach der W irklichkeit entsprechenden 
Aufnahmen angefertigt worden ist. Links ist 
das Arbeiten am Stichloch eines Hochofens, 
rechts das GieBen von Stahlblocken und in der 
Mitte das Walzen von Schienen dargestellt.

Unter dem Glasgemalde befindet sich ein 
grofies Bild der Werksanlagen in Rosenberg. 
Links und rechts neben besagtem Bilde bringen 
statistische Tabellen die Erzeugung der ver- 
schiedenen W erke an Roheisen, Rohstahl und 
Fertigprodukten und die Preisbewegung fiir die 
Zeit von 1854 bis 1905 zur Yeranscliaulichung. 
Die Yerbindung der Ruckwand mit den beiden 
Seitenwanden ist durch eine gescfimackvolle Eck- 
dekoration in Kunstschmiedearbeit hergestellt. 
Unter derselben stehen auf Pyramiden aus 
schonen Erzen in Ueberlebensgrofie die charakte- 
ristischen Figuren eines Berg- nnd Huttenmannes, 
ausgefiihrt nach dem Entwurf vou Professor
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F r i e d r .  Re u s c l i  in Konigsberg. Zwischen 
(len beiden Erzpyramiden unterhalb der oben 
erwahnten Bild er sehen wir in der Mitte das zu 
einer Mittelstrafle gehorende koni])lette Walzen- 
geriist mit einem W alzentrio fiir Winkeleisen 
Nr. G. Das komplette Geriist mit den Walzen 
ist in der GieBerei und WerkstJltte des Hiitten- 
werkes in Maxhiitte-Haidhof angefertigt worden. 
Der links neben dem W alzengeriist aufgestellte 
Tisch enthalt die Darstellung des Thomaspro- 
zesses, nach welchem Verfahren auf den Hiitten- 
werken in Rosenberg und Zwickau in Śachsen

gewalzten Profllo angebracht sind. Oberhalb 
dieser Profiltafel befindet sich ein Plan yon der 
erst kttrzlich fertiggestelltenDrahtseilbahn, welche 
von dem Maffeischacht das Erz zur Station 
Auerbach befordert. Diese Seilbalm hat infolge 
der Terrainverhaltnisse groBe Spannweiten (bis 
zu 370 m) und ist von der Firma J . P o h l i g  
in K(5ln ausgefuhrt. Schreiten wir weiter in 
der Richtung des Eingangsportals zu, so er- 
reichen wir zunachst die Modelle von dem im 
Abteufen begriffenen Schacht I  und des Schacht- 
turmes der Zeclie Maximilian bei Hamm i. W.

Abbildung 2. Ausstellung der Maximilianshiłtte.

gearbeitet wird; der Tisch rechts neben dem 
Walzentrio enthalt die Darstellung der Puddel- 
bezw. ScliweiBeisenfabrikation, welche sich neben 
dem Martinbetriebe auf dem W erke in Maxliiitte- 
Haidhof befindet. Vor den beiden Tischen 
stehen auf der einen Seite die in den Stahl- 
werken rerwendeten Kokillen und Gespannplatten, 
welche in der GieBerei in Haidhof hergesteilt 
werden; auf der andern Seite sind Stahlblocke 
verschiedener GroBe aufgestellt. An der rechten 
Seitenwand sind die Fabrikate des Haidhofer 
Werkes, besteliend aus Fasson- und Stabeisen 
sowie Feinblecheu. zur Aufstellung gelangt.

Keliren Wir zu der linken Seitenwand zu- 
riick, so finden wir zunachst dem Hiittenmanne 
eine geschmackroll angeordnete Profiltafel, auf 
welchei- samtliche auf den verschiedenen Werken

Neben dem Schachtturmmodell befindeu sich Ge- 
zflhe, und zwar oben die zurzeit in (len Eisen- 
steingruben im Gebrauch befindlichen und dar- 
unter Gezahe aus den Altungen der Grube 
Caroline bei Sulzbach i. O., welche bis zu einer 
Teufe von 87 m gefunden wurden. Der friiher 
im 12. bis 15. Jahrhundert dort betriebene 
Bergbau ist mutmaBlicli im 30 jahrigen Kriege 
zum Erliegen gekommen. Neben den Gezahen 
sind die Produkte des W erkes Fronberg bei 
Schwandorf zur Aufstellung gelangt. Es sind 
dies sauber hergestellter Maschinen- und Handels- 
guB und einige Wagenachsen.

Nachst dem Eingangsportale hat das im 
Stahlwerk abfallende Nebeniirodukt, das Thomas- 
phosphatmehl, mit entsprechenden Erlauterungen 
Aufstellung gefunden.
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Oberhalb der zuletzt genannten Ausstellungs- 
objekte befindet sich ein grofier Plan von den 
zurzeit in Ausfiihrung begriffenen modernen 
Transporteinrichtungen fiir Erz, Kalkstein, Koks 
und Schlacke fur das Hochofenwerk in Rosen
berg. Der Transport der genannten Materialien 
erfolgt mittels einer elektrisch angetriebenen 
Hitngebahn. Die Ausfiihrung der Anlage liegt 
in den Hilnden der Firma B l e i c h e r t  & Co. 
in Leipzig-Gohlis.

Ungefiihr in der Mitte des Ausstellungs- 
raumes finden wir einen machtigen Erzstock mit 
einem in demselben befindlichen Stollen und 
Forderwagen. Durch diesen Stollen will die 
Maximilianshiitte ihren Erzreichtum zum Aus
druck bringen. An dem Erzstock findet man 
iibersichtlich auf Tafeln die Angaben iiber das 
Erzvorkommen der zurzeit im Betrieb befind
lichen Eisensteingruben Caroline, Etzmannsberg, 
Fromm, Leonie und Maffei. Beachtenswert ist 
die Angabe iiber das in letzter Zeit aufgeschlos- 
sene Grubenfeld Nitzelbuch in der Oberfalz mit 
den Maffeischiichten. Die Ausdehnung des nach- 
gewiesenen Erzlagers hat eine Lange yon etwa 
2500 m, eine Breite yon 'etw a 400 m und eine 
Machtigkeit von 17 bis 22 m; somit ist der 
Inhalt dieses Erzlagers etwa 19 Millionen Kubik- 
meter Brauneisenstein, dessen Analyse 54 bis 58°/o 
Eisen, 0,8 bis 1,2 °/o Mangan, 1,2 bis 1,5 °/o Phos- 
plior und 6 bis 8 % Riickstand ergibt.' Hinter 
dem Erzstollen befinden sich zwei Tische, auf 
welchen unter Glas verschiedene Roheisenproben, 
ferner schone Erzstufen und eine interessante 
Sammlung von yerschiedenen seltenen Mineralien, 
welche in den Eisensteingruben der Maximilians- 
hiitte vorkommen, zur Ausstellung gelangt sind.

AuBer den oben angefiihrten Ausstellungs- 
gegenstilnden befinden sich an der linksseitigen 
Wand noch yerschiedene Photograpliien und zwar 
voń deńi Hochofenwerk in Unterwellenborn, von 
den Eisensteingruben in Schmiedefeld, yon dem 
Mafteischacht bei Auerbach mit der dazugeho- 
rigen Seilbahnanlage usw. und aufierdem eine 
Statistik iiber die Beitrage der Maximilianshutte 
zu den Wohlfahrtseiurichtungen fiir Meister und 
Arbeiter und dio Statuten der Sparkasse fiir 
Meister und Arbeiter.

Die Eisenwerkgesellschaft Maximilianshiitte 
wurde ais Nachfolgerin der friiheren Kommandit- 
Gesellschaft Michiels Goffard & Co. durch Ge- 
sellschaftsvertrag vom 17. April 1851 mit delft 
Sitze in Sauforst bei Burglengenfeld (Oberpfalz) 
gegriindet.' Sie yerlegte 1871 iliren Sitz nach 
Miinchen. Besitztum der Gesellschaft sind: die 
Huttenwerke in Rosenberg, in Maxhiitte bei 
Haidhof, in Unterwellenborn (Thuringen), in 
Lichtentanne bei Zwickau (das Konig Albert- 
W erk), ferner die Erzgruben in der Oberpfalz 
(bei Sulzbach und Auerbach), die Erzgruben 
in Tliiiringen (Kamsdorf und Schmiedefeld) und

schliefilich die GieBerei und Achsenfabrik in 
Fronberg bei Schwandorf und die im Abteufen 
begriffene Kohlenzeche bei Hamm i. W.

* **
Yielleicht diirfen wir an dieser Stelle auch 

mit einigen W orten der F o r t s c h r i t t e  a u f  
d e m  Ge b i e t e  des P u m p e n b a u e s  gedenken, 
wo insbesondere die Zentrifugalpumpe ais Rivalin 
der Kolbenpumpe auftritt.

Noch auf der Diisseluorfer Ausstellung 1902 
kannte man ais Wasserpumpen fiir hohen Druck 
meistens Plungerpumpen. Unsere Leser erinnern 
sich noch der im Jahrgang 1902 unserer Zeit- 
schrift eingehend beschriebenen Kleinschen Ex- 
preBpumpe, welche von Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal, in Dusseldorf zum erstenmal der 
Ocftunl :ichkeit yorgefiilirt wurde und die eine be- 
trachtliche Wassermenge fiir die grofie Leucht- 
fontane (stiiiidlich 700 bis 900 cbm bei 5 Atm. 
Druck) zu liefern hatte. Man bewunderte damals 
in dieser Pumpe die gliickliche Losung der einer- 
seits von der alles beherrschenden E lektrizitat, 
anderseits durch die gesteigerten Grundwerte 
gestellten Aufgabe, gedrangt gebaute Maschinen 
von hoher Lcistungsfahigkeit bei verhaltnismafiig 
geringem Raumbedarf herzustellen und wo nur 
moglich zu ihrem Antrieb die iiberall liin leicht 
iibertragbare elektrische Kraft zu verwenden.

Heute, vier Jahre nach der Dusseldorfer 
'Ausstellung, sieht man bei der Niirnberger Aus- 
stellungsfontane die gleich grofie Leistung durch 
eine von der Frankenthaler Firma K l e i n ,  
S c h a n z l i n  & B e c k e r  gelieferte Hochdruck- 
zentrifugalpumpe auf nur etwa ł /6 des Ranmes 
yerrichtet wie in Dusseldorf.

Ais Reserve fiir die Versorgung der grofien 
Fontane ist eine zweite Zentrifugalpumpe von alm- 
licher Leistungsfahigkeit von der A r m a t u r e n -  
un d  M a s c h i n e n f a b r i k  A. -G.  v o r m.  .T. A. 
H i 1 p e r  t in Niirnberg aufgestellt worden. Die
selbe wird, wie die vorerwahnte, von einem 
direkt gekuppelten 200 P. S.-Gleichstrommotor 
von 1200 Touren betrieben. Auch fiir die Be- 
waltigung der ubrigen Wassermassen fiir die 
umfangreichen industriellen Zwecke in der Aus
stellung und fiir den Kiihlturm sind (mit Aus- 
nalime der Kesselspeisung) ausschliefilich elek
trisch betriebene Hoch- und Niederdruek-Zentri- 
fugalpumpen im Dienste, die in Yerbindung mit 
den ubrigen zahlreichen noch ais Ausstellungs- 
objekte in der Maschinenhalle befindlichen Zentri- 
fugalpumpen geniigend Gelegenheit bieten zu 
eifrigem Studium des grofien Fortschrittes in 
diesem Zweige des Maschinenbaues.

* **
Die zahlreichen Vorkommen Bayerns an 

Graphit und feuerfesten Tonen machen es er- 
klarlich, dafi auch die mit dem Eisenhuttenwesen 
eng yerbundene I n d u s t r i e  f e u e r f e s t e r  P t o -
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d u k t e  auf der Ausstellung sehr stark yertreten 
ist. Zu erwahnen sind hier zunilchst die Graphit- 
und Schmelztiegelwerke P f a f f e n r e u t h ,  S c lia i- 
b i ng ,  L e c s e s b e r g ,  R o t t e n k r e u z ,  D i e n -  
d o r f ,  G e r  ma  n n s d o r  f und O b e r o t z d o r f ;  
ferner das niederbayrisclie W erk E c k mi i h i , das 
Graphitsorten aller A r t , raffinłerten Grapliit 
(hochprozentigen Flinzgraphit), groBblattrigen 
Flinzgraphit, Flockengraphit, Giefiereigraphit- 
staub und Graphittiegel zur Schau gestellt hat. 
Besonders yorteilhaft und bemerkenswert tr itt  
die Ausstellung der vereinigten Schmelztiegel- 
fabriken und Graphitwerke J . K a u f m a n n ,  
G. L a x i n g e r  j r .  & Co. in Obernzell hervor. 
AuBer dem Rohmaterial interessiert hier die 
Sammlung der mannigfaltig geformten und ge- 
braucliten Graphittiegel, die zum Teil 60 bis 70, 
selbst 76 Schmelzungen ausgehalten haben. Was 
hier zu seheii ist, reprasentiert die altbekannte 
Passauer W are, die schon vor 500 Jaliren einen 
Ruf hatte.

Yon der iibrigen feuerfesten Industrie sind 
dann die Wo l f s h o h e r  T o n w e r k e  zu nennen, 
dereń Ausstellung aus yerschiedenen Rohtonen, 
Letten, Schamotte, eisenhaltigen Klinkertonen 
und Mustersteinen fiir die Zustellung von Kupol
ofen (Krigarofen), Schmelzofensteinen (Baumann- 
P ia t), Hohldeckensteinen, Muffeln, Kaminprofil- 
und Radialsteinen bestelit.

In  ahnlicliem Rahmen bewegt sich die Aus-_ 
stellung der S c h a m o t t e -  und D i n a s w e r k e  
H o m b u r g  (Pfalz), die sich mehr auf Hocli- 
ofenbaumaterial yerlegt haben, das in Gestalt 
von Schacht-, Gestell- und Raststeinen, Boden- 
steinen usw. yertreten ist.

Die beriihmten Klingenberger Edeltone sind 
auBer von dem T o n w e r k  de r  S t a d t  Kl i ngen-  
b e r g  in rohen Naturstiicken und in gepreGter 
Form von dem Tonwerk S c h i p p a c h  ausgestellt, 
das seine Produkte im iibrigen in Form yon 
Ton- und Schamottemehlen, Brennproben, fein- 
stem Ceylongraphit, Tiegeln und Muffeln vor 
Augen fiihrt. Unter den anderen pfalzischen 
Tontirmen sind dann die Hettenleidelheimer-Werke 
H a g e n b u r g e r ,  S c h w a l b  & Co. heryorzu- 
heben, die Formertonev Formerschamotte, Diisen- 
uiul Kupolofensteine, Tiegeltone, Tiegelschamotte, 
Schmelzwannen, Hochofensteine (mit 44 °/o Al2 O3)

und Gittersteine zur Schau gestellt haben. Einen 
wiirdigen AbschluB in der Reihe der Aussteller 
feuerfester Produkte bildet die Abteilung der 
y e r e i n i g t e n  S c h a m o t t e f a b r i k e n  y o r ma l s  
K u l m i t z  In M arktredwitz, ein Tochterwerk 
der Stammwerke in Saarau (Schlesien). AuBer den 
zahlreichen Qualitiltssteinen sind hier zu erwilhnen : 
Gasretorten, sSurebestandige Steine, Schamotte- 
schmelztiegel, Muffeln fiir Emaillierwerke, alles 
W are, die in erster Qualitilt hergestellt ist.

Audi die Erzeugnisse des elektrischen Ofens 
diirfen nicht yergessen werden, welche die Bos- 
nische Elektrizitat.s-A.-G. durch ihre Bayrische 
Filiale Lec l i b r uc k  hat ausstellen lassen. W ir 
erwahnen hier Silizium mit 95 %  Si, Ferro- 
siliziumbriketts, Kristalle von 75prozentigem 
Ferrosilizium und yerschiedene Karbide, die auf 
elektrischem Wege erzeugt werden.

Eisenerze hat nur noch die Firma G e b r u d e r  
S c h m i t t  -Oberebersbach ausgestellt.

Auch der Sonderausstellung des Bayrischen 
Gewerbemuseums in Nurnberg, insbesondere der 
mechanisch-technischen Abteilung, sei hier ge- 
dacht. Unter anderem schen wir eine 50 Tonnen- 
Priifungsmaschine mit MeBdose und hydrau- 
lischem Antrieb, eine 300 Tonnen-Betonpriifungs- 
maschine (System Martens), eine 100 Tonnen- 
Werdermaschine, Mikroskope fiir metallographi- 
sche ' Zwecke und vielc andere Apparate fiir 
Maschinenpriifungen.

SchlieBlich soli noch die geologische und 
mineralogische Sammlung der Konigl. Technischen 
Hochschule in Miinclien Erwahnung flnden, in 
der alle in Bayern auftretenden nutzbaren 
Mineralyorkommen, Gesteine und Erden zusammen- 
gestellt sind.

Es ist leider nicht moglich. an dieser Stelle 
nalier auf die yielen mehr oder weniger yer- 
wandten Zweige des Eisenhiittenwesens, noch 
weniger aber auf all die vielen anderen Einzel- 
heiten und Sonderausstellungen einzugehen. Die 
ganze Ausstellung zeigt aber, wie sehr alle 
Lebensfaden des Landes in einer auBerst reg- 
samen, soliden Industrie zusammenlaufen und wie 
tief selbst das Eisenhiittenwesen, das bei einem 
fliichtigenBlick in die Verhaltnisse Baj^rns schein- 
bar nur yerschwindenden Anteil hat, in das 
Industrieleben des Landes eingreift.

Eisen - Nickel - Mangan - Kohlenstoff - Legierungen.
(SehluB von

Die 111111 folgenden U n t e r s u c h u n g e n  i iber  die 
k r i t i s c h e n  G e b i e t e  (s. Abb. 14 bis 20) 

mit ihren Haltepunkten beim Erhitzen und Ab- 
kiihlen — die Verfasser brauchen den Ausdruck 
kritische Gebiete (critical ranges), weil sich der 
thermische Weclisel in den meisten Fallen iiber 
ein groBeres Temperaturinteryall erstreckt —

Seite 1059.) (Jiachdruck TerboteD.)

sowie die metallographisch-mikroskopischen Unter- 
suchungen zeigen die Abhangigkeit der Eigen
schaften der Legierungen von der Lage. der 
kritischen Reihen und von den Gefugebildnern. 
Bis zu 4 ’/2 °/o Ni sind die Abkiihlungsreihen 
und das Gefiige almlich denen der normal ge- 
kiihlten Kohlenstoffstahle. Yon etwa 5 °/o an
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lico

Zeit. (  Der Abst. zwischen zw ci O rdinaten en tsprich t 5  Min u ten .)

Abbildung 14. ErBtarrungekuryen.

bis zu einem zwischcn 12 und 16 °/° liegenden 
Nickelgehalte liaben dic kritlschen Gebiete eine 
tiefere Lage und sind ausgedehnter, wahrend 
das Gefiige mehr dem der abgeloschten Stalile 
fthnelt.

Zwischen IG und 20 °/o Ni mit polyedrischer 
Struktur rulirt der kritische Wechsel anschei- 
nend von dem ais solcliem yorliandenen Nickel 
her. Die Legierung ist bei gewdhnlicher Tem
peratur unmagnetisch. Die zur Bestiminung 
der Erstarrungskurven angewandte Methode ist 
im „Journal of the Steel and Iron Institute“ 1904 
Nr. 1 S. 227 bis 234 beschrieben. Der Er- 
starrungspunkt oder eigentlicli der Beginn der 
Erstarrung macht sich in den Abkuhlungskurven 
auf dreierlei Weise bemerkbar, entweder da- 
durch, daB erstens die unter den Erstarrungs- 
punkt gesunkene Temperatur plotzlich austeigt 
— wie im Falle A B C E G und bei reinem 
Nickel — , oder zweitens die Temperatur wah
rend einer gewissen Zeit auf demselben Punkte 
stehen bleibt — wie bei F  und H —,oder endlicli 
drittens der Tempera- 
turfall merklich ver-

Endpunkte der E r
starrung sowie das 
Intervall zwischen 
beiden.

Die zehn Legie
rungen A bis K zei- 
gen keine Beziehung 
zwischen den Grenz- 
punkten der E rstar
rung und ihrem 
Nickelgehalt. Eigen- 
tiimlich ist das Zu- 
sammentreffen der 
oberen Grenze der 
nickelfreien Legie
rung A mit der des 
reinen Nickels (1420 
und 1427). Feriier 
laBt die Tabelle III  
erkennen, daB auch 
der Gehalt an C und 
Mn von EinfluB auf 

doch laBt sich eine 
ableiten.

die Erstarrungsreihe is t , 
einfache Beziehung nicht

Die kritischen Gebiete der Legierungen sind 
sowohl bei steigender Temperatur — Erhitzungs-

Tabclle III.

2 §
9 8 

A  
B 
C

D

E
I-'
Cr
n
j
K

Iieln. KI

Beginn
des

E rstarrens
o C.

1504
1482
1420
1415
1408 

/  1454 
\  1451

1390
1420
1402
1409 
1406 
1383 
1427

Ende
de«

E rstarrens
o C.

1470
1416
1241
1241 
1230 
1332 
1320 
1200 

1264
1242 
1264 
1242 
1219 
1343

Er-
starrungs-

gebict

» C.

zogert wird, wie bei 
D J  K. Das Ende 
der Erstarrung kann 
nur annahernd durch 
Schatzen bestimint 
werden.

Die Tabelle III, in 
der auBer den erwahn- 
ten zehn Legierungen 
noch zwei ahdere 
nickelfreie und zuletzt 
auch reines Nickel 
angefUhrt sind, ent- 
halt dic Anfangs- und

ł / c  l j  111 r. i 11 i t j a  i v  a . 11 u  i  i i  c  /  c  f ,3  -

Abbildung 15. Abkuhlungakurven der gegossenen Proben.
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kurven — ais bei fallender Temperatur — Ab- 
kiihlungskurven — bestimmt worden, und zwar 
nach einer von W . R o b e r t s - A u s t e n  angege- 
benen Methode.

Die Abkiililungskurven wurden mit aus den 
Guflstiicken gearbeiteten Zylindern bestimmt. 
Das geschmiedete Materiał zeigte hiermit iiber- 
einstimmendes Verhalten, so daB von besonderen 
Versuchen abgeselien werden konnte. Die Tem- 
peraturdifferenz zwischen den Probestiicken und 
einem Platinzylinder, die unter gleichen Verh;tlt- 
nissen abktihlten, wurden durch den Ausschlag 
eines Differential-Galvanometers gemessen. Die 
absolute Temperatur der Legierung und die er- 
wilhnte Temperaturdifferenz bezw. der Galvano- 
meterausschlag gaben das Koordinatensystem der 
Kury en.

Tabelle IV zeigt die kritischen Gebiete so- 
wohl beim Abkiililen wie beim Erliitzen. Die 
in derselben angegebene unterste Grenze ist die 
Temperatur, bei weleher sich die Kurve 
am weitesten yon ihrem normalen Ver- 
laufe entfernt.

Die Betrachtung der Gebiete fiir 1 
und 9 zeigt, daB der E intritt von
0,46 °/o C das Erscheinen des ersten 
kritischen Bereiches von 900 auf 7 70° 
herabsetzt und den Charakter der K urre 
vollig ilndert. Bei 690° tr itt  ein neuer 
AVechsel im Kurvenverlauf ein. Bei 
688° ist die iiuBerste Grenze erreicM, 
und liier liegt auch der Uebergang der 
Hitrtungskolile in perlitischen Kohlen- 
stóff (Karbidkohle).

Durch Einfiihrung von 0,95 °/o Mn 
wird die Temperatur der ersten kriti- 
tischen Reihe noch weiter herabge- 
driickt. Mit der Einfiihrung von Nickel 
sinkt die Temperatur bei den Legie-

rungen B C D ziem- 
licli gleichmUflig. Bei 
E tr i t t  dagegen ein 
Sprung ein; obgleich 
in E nur 0,72 °/o Ni 
mehr enthalten ist, ist 
die untere Grenze des 
kritischen Gebietes 
doch ganz erheblich 
herabgedriickt. F  G H 
zeigen weiteres Fallen 
der unteren Grenze, 
die bei H mit 78 0 
ihr Minimum erreicht. 
J  zeigt einen ftlm- 
lichen Kurvenverlauf, 
doch liegt die untere 
Grenze bei 149°. Die 
Temperatursteigerung 
tr i t t  bei 246° ein. 
K gibt eine Kurve, 

bei der ein Ansteigen der Temperatur sich 
nicht bemerkbar macht. Aus dem Auftreten der 
polyedrischen Struktur und dem Yergleich der 

Tabello IV.

Leg.
P rozen t

yi | c Mn

Krlttache 
G ebiete beim 

Abkiililen
» C.

K rttische 
G ebiete beim 

E rhitzen  
o C.

1 0,00 0,01 Spur 900 b is 754 —

9 0,00 0,47 11 770 n 688 —

A 0,00 0,47 0,95 706 n 658 729 b is 755
B 1,20 0,48 0,79 687 V 646 700 n 721
C 2,15 0,44 0,83 661 n 604 664 n 721
I) 4,25 0,40 0,82 646 ty 544 634 •n 705
E 4,95 0,42 1,03 644 n 422 634 693
F 6,42 0,52 0,92 644 n 125 622 684
G 7,95 0,43 0,79 500 n 123 586 7J 674
H 19 9 9  l 0,41 0,85 513 » 78 586 n 660
J 15,98 0,45 0,83 623 n 149 586 616

K 19,91 0,41 0,96 600 n 189 Nicht fcf. zwlsch.
400 und 800"

Nickel 99,00 — — 630 n 280 342

Abbild. 17. Erhitzungs- und Abkuhlungskurven von reinem Nickel.
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Abbildung 18. Abkiihlung8kurven der geschmiedeten Proben.

Kurven von reinem Nickel glauben die Verfasser 
schlieBen zu diirfen, daB der Verlauf der Kurve 
nicht von physikalischen Zustandsanderungen, 
sondern von dera Nickelgehalt abhangig ist.

Die mit B D 6  J  und K erhaltenen Resul
tate wurden mit friiher erhaltenen yerglichen, 
die einer Rcihe von Nickelstahlen mit korrespon- 
dierendein Nickelgehalt, jedoch niedrigerera 
Kohlenstoffgehalt (0,13 his 0,23 °/o) entstammen. 
Danach fallt der unterste Haltepunkt bis zu 
einem Gehalt von 4 °/o Ni anniihernd bei beiden 
Reihen zusammen. Dann sinkt er bei den Le- 
gierungen mit mittlerein Kohlenstoffgehalt bei 
etwa 8 °/o Ni betrachtlich (123°) gegen 455° 
in der anderen Reihe. Bei 16 °/o Ni ist der 
niedrigste Haltepunkt 
in beiden Reihen gleich 
(140°), steigt dann 
bei 20 °/o Ni bei der 
Reihe mit hoherem 
Kohlenstoffgehalt und 
fallt weiter bei der 
andern Reihe. Ósmond 
fand, daB mit steigen- 
dem Nickelgehalt die 
Temperatur der Halte- 
punkte abnimmt, daB 
aber nicht ein Aus- 
einanderriicken der- 
selben damit verbun- 
den ist, im Gegensatz 
zu den Resultaten der 
Yerfasscr. Dieser Un
terschied der Beob- 
achtungen muB an- 
scheineml darauf zu- 
riickgefiihrt werden, 
daB die bei etwa 500

bis 600° beobachtete 
Aendcrung der Ab- 
kiihlungskurve nur 
eine geringe ist, und 
daB sie deshalb friiher 
von Osmond infolgo 
weniger genauer Mes- 
sungen nicht beobach- 
tet wurde. Letzteres 
wird erwiesen durch 
Beobachtung der Ab- 
kiihlungskurven einer 

Legierung mit 
49,65°/o Ni, bei der 
Osmond keinen festen 
Haltepunkt, sondern 
nur eine Verzogerung 

zwischen 370 und 
3 40° fand, wahrend die 
Yerfasser diesenPunkt 
bei 355° exakt fest- 
stellen konnten.

D ie  L a g e  d e r H a l t e p u n k t e  b e i m E r -  
h i t z e n .  Die Kuryen zeigen im Gegensatz zu 
dęn Abkiihlungskurven keine doppelten Halte- 
punkte, mit Ausnahme der Legierung A. Auch 
tr itt  bei ihnen nicht der auffallige Wechsel 
zwischen den Legierungen D E und F zutage. 
Sie zeigen durchgeliend denselben Charakter mit 
Ausnahme von K, die keine Abweichung vom 
regelmaBigen Verlaufe der Haltepunkte zeigt. 
Das groBte Temperaturintervall — bei G — 
betragt 88° C. Die Lage der t.iefsten Halte
punkte sinkt mit steigendem Nickelgehalt von 
729 bis 586° C. Zum Yergleich wurden wieder 
die vorerwahnten fiinf Legierungen herangezogen, 
dereń Erhitzungskurven Osmond festgestellt hat.

Abbild. 19. Erhitzungskurven der gegossenen Proben, vorher abgekuhlt von 900°.
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Auch bei ilmeii sind mit steigendem Nickelgehalt 
stufenweise die Haltepunkte heruntergedriickt 
und nilher zusaminengeriickt. Gleichzeitig ist 
die Erliitzungskurve des Nickels gegeben, die 
eiuen kritischen Punkt bei 340° zeigt. Dieser 
liegt also zieinlich nahe dem Punkte, bei wel
chem das Nickel seinen Magnetismus verliert.

D ie  M e t a l l o g r  a p h i e  d o r  N i c k e l -  
s t i l h l e .  Dio friiher erwtthnten Eisen-Nickel- 
Legierungen mit niedrigem Kohlenstoflgehalt 
(0,17 % ) wurden nach ihrem Gefiigo von Osmond 
in drei Gruppen eingeteilt:

1. Legierungen bis zu 7,65 °/o Ni. Die Gefiige- 
bestandteile — Ferrit und Perlit — gleichen 
denen nickelfreier, kolilenstoffarmer Stilhle.

2. Legierungen bis 25 °/o Ni mit Martensit 
oder nadelformiger Struktur, ahnlich dem 
gehiirtoten kohlonstoflreichen Stahl.

3. Legierungen mit mehr ais 25 °/o Ni, un- 
magnetisch mit polyedrischer Struktur.

1903 veroffentlichte M. Gu i l l e t  „Bulletin de 
la Societe de l’Encouragement“, Mai 31, 1903), 
dem die Torerwilhnte Osmondsche Klassifikation 
unbekannt war, eine Studie des metallographi- 
sclien Verhaltens der ilrei — friiher bereits er- 
wilhntcn — Serien mit 0,12, 0,22 und 0,8 °/o C 
und 2 bis 30 °/o Ni; cr bediente sich dabei einer 
ahnlichen Gruppierung. Die nachstehende Ta
belle ergibt eine Uebersicht uber die Klassi
fikation der geschmiedeten Stilbe.

Tabcllo V.

0,12 % C 0,22 % c 0,80 % C
Gruppe

M etallographlsclic
C haraktcristik XI NI

1 a-Eisen und % % %
Perlit . . . . 0—10 0 — 7 0— 5

2 Martensit. . . 10—27 7—25 5 — 15
3 Polyedrische 

Struktur und 
Y-Eisen . . . Ucbor 27 Ueber 25 Ueber 15

In jeder Reihe ist dor erste Stahl mit 
polyedrischer Struktur boi gcwohnlichei Tem
peratur umnagnetisch. Je  hoher der Gehalt an 
Ni und C, bei um so niedrigerem Nickelgehalt 
tritt der Strukturwechsel ein. M. Guillet fand 
dieselben Grenzen fiir dic Uebergange bei einem 
Gehalt von 0,22 °/o O, wie Osmond fiir 0,17 °/o C, 
was wahrscheinlich von dem Unterschied im 
Mangangohalt herriihrte.

A b s c h r e c K i i n g s v e r s u c h e .  Die Ab- 
schreckungstemperatur war etwas hoher ais die des 
magnetischon Umwandlungspunktes beimErhitzen. 
u-Eisen -f- Perlit bezw. Perlit -f- Zementit: Gleiche 

Wirkung wie beim gewolmliclien S tah l; 
M artensit: Yorherrsclien des .Martensits, Ueber- 

gang zur polyedrischen S truktur; 
y-Eisen (polyedrisch): Fiir die ersten Glieder 

der Reihe nadelfonnige Kristalle, fiir die wei- 
teren keine Umwandlung.

X IX .»

W  i e d e r  e r  h i t z u n g s v e r  s u c h e. Die Glie
der der Gruppe 1 wurden in derselben Weise 
angegriffen, wie reine Kohlenstoffstiihle. Bei 
Gruppe 2 und 3 waren im allgemeinon die E r
gebnisse die gleichen wie beim Absehreeken. 
Einige der polyedrischen Stuliło zeigten Neigung, 
Martensit - Struktur anzunehmen. M. Guillet 
folgert daraus, dafi der Strukturwechsel bei 
den Abschreckversuchen nicht dem Absehreeken, 
sondern vielmehr dem Wiedererhitzen eigentumlich 
ist. Beim k a l t e n  P r e s s e n  oder  H f t m m e r n  
nehmen die Stabe mit polyedrischer Struktur unter- 
halb der Elastizitatsgrenze Martensitgefiige an.

C 
800'

A

600

aa>
B
2 400°a>O*a

200°

o°
0 5 10 15 20 °/<* *

Nickclgehalte in %

Abbildung 20.
Dio kritischen Gebiete fur das Erhitzen und Abkiihlen.

Ni e d r i g e  T e m p e r a t u r  (78° C.) hat auf 
die Gruppen 1 und 2 keinen EinfluB. Bei 
Gruppe 3 besteht die Neigung, die polyedrische 
Struktur in nadlige Kristalle umzuwandeln. 
Beim Auftreten des Martensits beginnen die 
Stahle magnetisch zu werden. In einer neuer- 
liclien Yeroffentlichung: „Les aciers spećiaux“ , 
und einem Nachtrag: „Nouvelles Recherches sur 
les aciers au Nickel“ von Guillet sind folgende 
drei Folgerungen zu beachten:

1. Der Martensit der Nickelstahle stellt eine 
besondere A rt des Martensits dar, ver- 
schieden von dem der gewohnlichen Stahle.

2. Ein Stahl, der aus dem polyedrischen Zu- 
stand in Martensit iibergegangen ist, kann 
auf keiuem Wege das alte Gefiige wieder 
annehmen.

3. Es ist ein Diagramm gegeben, aus welchem 
es moglich ist, bei Kenntnis des Kohlen- 
stoft- und Niekelgehaltes fiir einen ge- 
gebenen Kohlenstoflgehalt abzulesen:
a) den Nickelgehalt, bei welchem Ueber- 

gang von Perlit zu Martensit,
b) den Nickelgehalt, bei welchem Ueber- 

gang von Martensit zur polyedrischen 
Struktur stattfindet.

2
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E r vergleicht ferner dio Strukturverhaltnisse 
mit den mechanischen Eigenschaften. Gruppe 1 
mit Perlitgefiige hat ahnliehe Eigenschaften, wie 
reine KohlenstolTstahle; die Fliefi- und Bruch- 
grenzen liegen etwas hoher.

Gruppe 2 mit Martensitgefiige ist ahnlich 
den Śtahlon mit merkbarem Gehalt an Hilrtungs- 
kolile. Die Glieder dor Gruppe sind sehr hart, 
schwer zu bearbeiten und briichig. Die Glieder 
der Gruppe 3 mit polyedrischer Struktur haben 
niedrige Elastizitatsgrenze, sind nicht briichig 
und konnen leicht bearbeitet werden.

Die Yerfasser konnten bei ihrer metallo- 
graphischen Untersucliung in vielen Punkten mit 
Guillet iibereinstimmende Resultate erhalten.

Auf einzelne abweicliende Ergebnisse soli im 
folgenden hingewieson werden.

Die mikroskopischen Priifungen erstreckten 
sich auf:

a) gegossenes Materiał von 900° abgekiihlt,
b) geschmiedetes Materiał,
e) geschmiedetes Materiał von 800° abgekiihlt,
d) gegossenes Materiał auf — 100° abgekiihlt,
e) K nach verschiedenartiger Bearbeitung in 

der Kalte,
f) K nach darauffolgendem Erhitzen.
Beim Aetzen mit 5prozentiger alkoholischer 

Pikrinsfture wurden gebraucht fiir A bis D etwa 
5 Min., fiir E bis J  10 bis 15 Min., fiir K mehr 
ais vier Stunden. Einprozentige alkoliolische 
Salpetersaure gab die gleichen Resultate in etwa 
1/io dor Zeit und wurde deswegen fiir alle Unter
suchungen verwendet.

F o 1 g e r  u n g e n. Die Natur des Martensits 
in geharteten Stahlen ist noch immer ein Gegen
stand der Kontroyerse. Guillets Meinung, dafi 
hier ein besonderer, von dem gewohnlichen 
Mąrtensit abweichender Gefiigebestandteil vor- 
liegt, ist vom chemischen Standpunkt selbstver- 
standlicli, weil eben die einen Nickel enthalten, 
die anderen nicht. Es bedeutet deswegen das 
W ort .Perlit* nicht einen Bestandteil, sondern 
den Typus der Struktur.

Zu a) G e f i i g e  d e r  g e g o s s e n e n  L e 
g i e r u n g e n ,  a b g e k i i h l t  v o n  900° a n :

1. Gruppe mit Perlitgefiige. Hierunter fallen 
die Legierungen A bis E mit 0 bis 5 °/° Ni. Mit 
steigendem Nickelgehalt wird das Gefiige feiner. 
Der P erlit ist teilweise kornig, teilweise lamellar, 
trotz des Gehaltes von 0,88 % Mn.

2. Gruppe mit Martensitgefiige, Legierungen 
P bis J  mit 6,42 bis 15,98 °/o Ni. Die Yerfasser 
haben, ebenso wie Guillet, gefunden, dafi der 
Mąrtensit teils heli, teils dunkel war. In F 
war fast nur die helle Yarietat vorhanden, in 
G herrschte die dunkle vor, in H waren sie 
gleich yerteilt, wahrend in J  mit dem dunklen 
Mąrtensit gleichzeitig polycdrisclie Struktur auf- 
tra t. Die Form des dunklen Martensits ahnelt 
dem Troostit der Kolilenstoffstahle.

3. Gruppe. Legierung K mit 19,91 % Ni. 
Dir Verhalten beim Aetzen weist sie in eine 
besondere Klasse. Nach 30 Min. Aetzung war 
die Probe mit einem, fiir das blofie Auge sicht- 
baren, schwarzen Ueberzug bedeckt. Nach dem 
Wegwischen desselben tra t das Gefiige im 
mikroskopischen Bilde deutlich hervor. Boi 
150facher Vergrofierung erschien das Gefiige- 
bild heli polyedrisch mit Riffelungen. 500 fache 
Vergrofierung zeigte Aetzmarken oder kleine 
durch das Entweichen des Gases zuriickgebliebene 
Loclier an einer der Begrenzungen des poly- 
edrischen Gefiiges. Bei teilweiser Entfernung 
des schwarzen Ueberzuges traten bei 75facher 
Yergrofierung drei Arten von Farbungen auf:
1. weifi, 2. griin und rot, 3. schwarz und weifi 
gestreift.

Bei dem griinen und roten Gefiige war das 
griine in don Hiililungen, wahrend die obere 
Scliicht ro t war. Ein Teil des schwarzen Ueber- 
zugs wurde chemisch untersuclit. E r enthielt 
Spuren von Eisen, aber kein Mn und Ni. Beim 
Veraschen im Platintiegel hinterliefi er nur einen 
geringen Rest. Das Uebrige wurde yerbrannt, 
gab jedoch nur geringe Mengen von CO2. Es 
scheint danach eine stark liydrierte, kohlenstoff- 
arme Substanz zu sein.

Aus folgender Tabelle ist die Ueberein- 
stimmung der mikroskopischen Kennzeichen mit 
denen der Guilletschen Reilien zu ersehen:

Tabelle YI.

Gruppe Struktur
A bis K 

0,44 % C; 
0,S8 % Mn.

Gullletschc Hclhen 
0,82 % C;

0,08 % Mn

1

r i

i i i

Perlit
Mąrtensit

(hellu.dunkel)
polyedrisch

0—5— 6 0/0 Ni 

5—6— 16 °/o Ni 

iiber 16 °/o Ni

0 —5 O/o Ni 

5 —15 °/o Ni 
uber 15 o/0 Ni

Der EinfluB des Kohlenstolfs auf die Struktur 
ist demnach mehr ais doppelt so stark, wie der 
des Mangans (0,38 °/o C =  0,8 °/o Mn).

Zu b) G e s c h m i e d e t e  L e g i e r u n g e n :
Gruppe I mit Perlitgefiige hat nur vier 

Glieder. Gruppe II  mit .Martensitgefiige enthalt. 
die iibrigen Glieder der Reihe.

Hier ist also die Legierung K, dio in ge- 
gossenem Zustande polyedrische Struktur auf- 
weist, in Mąrtensit iibergegangęn, so dafi die 
Gruppe gegen die entsprechende Gruppe dor ge
gossenen Legierungen zwei Glieder mehr ent
halt. Diese Gefiigeanderung bestatigt Guillets 
Ansicht, dafi mechanische Behandlung die poly
edrische Struktur leicht- in martensit.ische ver- 
wandelt.

Zu c) G e s c h m i e d e t e  y o n  800° C. a b - 
g e k u h l t e  L e g i e r u n g e n :

Gruppe I  enthalt wieder 4 Glieder (A bis D), 
„ I I  ,  die Glieder E bis J .
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Die Struktur von E ist ahnlich der im ge- 
wobnlichen gesclimiedeten Zustande. F enthillt 
mehr dunkle Zeichnungen beim Aetzen. G und 
H gleichen sieli, sind aber von denen im ge- 
schmiedeten und gegossenen Zustande verschicden. 
J  hat ilhnliche Struktur wie in gegossenem Zu- 
stande angenommen.

Gruppe III  enthillt die Legierung K, die je tz t 
wieder polyedrische Struktur angenommen hat. 
Dies widerspricht nun der Ansiclit Guillets, dafi 
ein Stahl, dessen polyedrische Struktur einmal 
in Martensit umgcwandelt ist, auf keinen Fali 
zuriickverwandelt werden kann. Teilt man die 
Stiihle nach ihren mechanisclien Eigenschaften ein, 
so zerfallen sie auch hiernach in drei Gruppen, 
die mit den vorerw,'lhnten korrespondieren.

A bis D haben die Eigenschaften normaler 
Stiihle; mit wachsendem Nickelgelialt steigt die 
Fliefi- und Brucligrenze. E his J  ahneln gehilrteten 
Stilhlen von hoher Festigkeit und geringer Delin- 
barkeit. Sie sind liart und briichig. K ist durch 
niedrige • Fliefigrenze und liolie Dehubarkeit aus- 
gezeichnet. Im Gegensatz zu Guillets Behauptung 
fanden die Verfasser, dafi der Stahl sich nicht 
gut bearbeiten liefi, denn er wurde, wenngleicli 
anfilnglich weich, durch den Bearbeitungsprozefi 
sehr liart. Trotz der Abweichungen im Ni- und 
C-Gehalt besteht doch eine gute Uebereinstimmung 
in den Gefiigeverhilltnisson zwischen den Legierun
gen der Yerfasser und den vororwiihnten Guillets.

Die Typen Perlit, Martensit (liell und dunkel) 
und polyedrische Struktur haben Analoga in 
nickelfreien Stilhlen mit Perlit, Troostit, Mar
tensit und Austenit. Bei den drei letzten streitet 
man, ob sie ais priinilre Gefiigeelemente zu be- 
trachten sind oder nicht.

Die Analogie zwischen dcm dunklen Martensit 
in den Nickelstillilen und dem Troostit der Kohlen- 
stoffstilble ist berechtigt vom Farbenstandpunkte, 
zweifelhaft vom morphologischen Standpunkt. 
Bei Beachtung dieser Ausnalune und der Tat- 
saclie, dafi in reinen Kohlenstoffstilhlen die poly- 
edrisclie Struktur nicht frei von Martensit er- 
halten wird, besteht kein Unterschied zwischen 
den Gefiigeverhiiltnissen der Guilletschen Le
gierungen und denen der Yerfasser einerseits, 
und den bei entsprechender Erhitzung in nickel
freien Stilhlen erhaltenen andererseits. Der Struk- 
turwechsel erfolgt in derselben Reihenfolge, bei 
den Nickelstilhlen (bis 0,8 °/o C) proport.ional 
dem steigenden Nickelgehalt, bei den Kohlen- 
stoffstahlen mit steigender Abschrecktemperatur. 
Dies lafit vermuten, dafi der Wechsel der ersten 
Reihe dem der letzten entspriclit, und dafi die 
Wechsel, dereń Vermeidung bei nickelfreien 
Stilhlen ein Abschrecken erfordert, in den nickel- 
haltigen Stilhlen durch die Gegenwart von Nickel 
rermieden sind.

Die Verfasser haben schon darauf hingewiesen, 
dafi die Gegenwart von Mangan ahnlich, jedoch

nur lialb so stark w irkt, wie der gleich liohe 
Gelialt an C. Aus den Reihen Guillets lilfit 
sich anderseits erkennen, dafi auch Nickel 
ahnlich wirkt wic Kohlenstoff, im Mittel jedoch 
18 mai so schwach wie der letztere. Die 
Guilletschen Eisen-Mangan-Legierungen gestatten 
wieder einen Yergleich zwischen Mangan und 
Kohlenstoffgehalt. Das Verhaltnis schwankt 
liierbei zwischen 3 : 1 und 10 : 1.

Die Zusammenfassung der metallurgischen 
Aequivalenz von Hartungskohle, Mangan und 
Nickel ist von Osmond gegeben. M. Guillet hat 
gefunden, dafi 1,65 Teile Gcsamtkohlenstoff mit 
grofitmoglichem Gelialt an Hiirtungskohle 12 
Teilen Mangan und 29 Teilen Nickel śtquivalent 
sind. Die Resultate der Yerfasser bestiltigen 
die W ahrlieit der Osniondschen Ansiclit, dafi der 
Einflufi dieser drei Elemente von gleicher Art, 
aber ungleicher Stiirke ist. Wenn die Ein- 
wirkung des Kohlenstoffs ais direkt bezeichnet 
wird, so inufi auch die des Nickels und Mangans 
ais solche angesehen werden. W eder aus den 
Guilletschen Untersuchungen der drei Reihen von 
Nickelstahlen noch aus der Untersuchung iiber 
Nickel-Manganstilhle ergibt sich das Vorhandensein 
eines Nickelkarbides, das jedoch moglich ist.

Zu d) D ie  g e g o s s e n e n  L e g i e r u n g e n ,  
a u f  — 100° a b g e k i i h l t .

Nach dem Abkiihleu auf — 100°  wahrend 
sechs Stunden liatten die Legierungen A bis D 
sowie G und H (E und F  waren noch nicht in die 
Untersuchungen hineingezogen) ihre glatte Ober- 
flftclic behaltcn, wahrend bei J  und K — bei 
letzterem in stiirkerem Mafie — eine kristallinische 
Zeichnung die glatten Flilchen bedeckte. Auch 
hier findet sich wieder Uebereinstimmung mit 
den Untersuchungen Guillets, die sich auf die 
Temperatur — 7 8 °  beziehen. Gruppe I A bis. 
D und G bis H zeigen keine Verilnderung.. 
Gruppe II  J  uud K zeigen teilweise den Ueber
gang von der polyedrischen zur martensitischen 
Struktur. Zugleich werden die Legierungen 
magnetisch.

Zu e) E i n f l u f i  d e r  m e c h a n i s c h e n  B e 
a r b e i t u n g  a u f  d i e  S t r u k t u r  d e r  L e 
g i e r u n g  K.

M e c h a n i s c h e  B e a n s p r u c h u n g e n ,  die 
nicht die Elastizitatsgrenze iiberschritten, liefien 
eine neue Struktur auftreten, die sich in jedem 
Falle beim Aetzen dunkel filrbte. Zugleich da
mit erschien der Magnetisinus.

Z u g v e r s u c h e  d e r  ge s c l i mi e de t e n  S t abe .  
Es wurde eine Schnittflache so nahe ais moglich 
an der Bruchflilche hergestellt. Die Aetzung 
zeigte iiberall dasselbe Bild auf dem ganzen 
Querschnitt, nur an einer Stelle an der Kante 
zeigten sich grofiere Ansammlungen des schwarzen 
Bestandteils. Starkere Vergrofierung lost sie 
zu unregelmilBig yerteilten, drei- und viereckigen 
Platten auf.
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Aelmliche Bilder zeigen die Ąetzflilchen ge- 
rissener GuBstiicke, dereń Bruchgrenze niedriger 
liegt, doch sind die einzelnen Flecken groBer.

D r u c k y e r s u c h e ,  Die Querschliftb zeigten 
nach dem Aetzen konzentrisclie Ringo am Ende 
der Sta.be, die jedoch schon 0,6 cm unterlialb 
yerschwanden. Von aufien nach innen nalunen 
die sclwarzen Flecken zu.

T o r s i o n s p r  u f u n g mit gesclimiedeten 
Staben. Am Querscknitt nahe der Bruchstelle 
zeigt sich im Zentrum keine irgendwie hedeutende 
Strukturilnderung; dann aber treten allmiihlich 
schwarze Flecken auf, die von dem Zentrum 
zur Peripherie vorschreiten.

B i e g e p r o b e .  Querschnitte an der Stelle 
der groBten Zug- und der groBten Druckbean- 
spruclmng Von der Seite der groBten Zugbe- 
anspruchung ausgeliend, wo die schwarzen Flecken 
nicht zahlreich waren, nahmen sie nach der 
Seite der Druckbeanspruchung an Zahl zu. Eine 
neutraleZone ohne Strukturilnderung bestand nicht.

W e c h s e l y e r s u c h e  fiir Zug und Druck. 
Die schwarzen Flecke erschienen in der Form 
paralleler Bander.

S c h m i e d e p r  o be. Es ist schon friiher 
erwilhnt worden, daB nach dem Schmieden sich 
ein gleicliformiges dunkles Aetzbild zeigt. Es 
laBt sich nun beweisen, daB diese schwarzen 
Stellen keine Risse sind, auch kein Graphit 
oder amorplie Kohle; es sclieint yielmehr, daB 
dieser neue Gefiigebestandteil eine amorplie 
Substanz ist, die durcli mechanische Bearbeitung 
aus dem weichen kristalliuiseken Materiał lier- 
vorgeht, ahnlich wie es der Fali war in dem 
von Beilby untersuchten Silber („Journ. of the 
Faraday Society“, June 1904: »The bard and 
soft states in metal*). Dio Wiederherstellung 
der ursprunglichen Struktur der durch die me
chanischen Priifungen yeriinderten Gefiige, durch 
Erhitzen auf 800°, gelang yollig bei den 
Schniiedeversuchen wie bei den Biegeversuchen, 
teilweise bei den Torsionsversuchen, nicht bei 
den ZerreiByersuchen.

Die Verfasser stimmen also mit der Guillet- 
sclien Ansicht iiber die Umnoglichkeit der Riick- 
yerwandlung von Stilhlen mit polyedrischer 
Struktur, die durch mechanische Bearbeitung in 
Martensit iibergegangen sind, nicht iiberein.

* *
*

Gegen die yorliegende Arbeit veroffentlichte 
J . O. Ar n o l d  folgende Einwendung:

Zuerst bezweifelt er, dafi das Schmelzen 
der Legierungen, wie yon den Verfassern be- 
hauptet wird, in einer reduzierenden Atmosphilre 
geschehen ist. Aus dem Zuriickgehen des Kohlen- 
stoffgehaltes auf 0,02 °/o und dem Yerscliwinden 
des Mangans his auf Spuren in einer der an- 
gefuhrten Legierungen, die aus schwedischem 
Stabeisen mit ungefahr 0,05 °/o C und 0,1 % Mn 
bestanden, folgert er, daB die Atmosphilre des 
Ofens stark oxydierend gewirkt hatte. Dann 
hemilngelt er die A rt der Bestimmung der Er- 
hitzungs- und Abkiihlungskuryen deshalb, weil 
man an Stelle des Platinzylimlers einen Nickel- 
zylinder angewandt hatte. Wiihrend im National 
Physical Lahoratory im Jahre 1904 fiir reines 
Nickel eine Kurye der kritischen Reihe gefunden 
wurde, die z war 10° yon der Ver,tikalen ab- 
wich, aber docli eine Gerade yorstellte,. haben 
die Yerfasser bei ihren Bestiinniungen die Kurve 
des Nickels ais eine durchaus unregelmaBige ge
funden. Diese Abweichungen sind aber nicht 
etwa dem Nickel eigentiimlich, sondern ent- 
springen Temperaturschwankungen zwischen 
Platin- und Nickelzylinder.

Auch die A rt der Abkiihlung der erhitzten 
Stilbe, nilmlicli weil sie in mit Asbest ver- 
sclilossenen Rohren eingepackt waren, und weil 
die Abkiihlung unter Luftzutritt erfolgte, be- 
milngelt er, um so mehr, ais er wiederholt friiher 
schon auf das Fehlerhafte dieser Bestimmungs- 
inetliode im Gegensatz zu der auf der Sheffield- 
Uniyersitilt benutzten — nilmlicli Abkiihlen im 
Yakuum — hingewiesen hat. D r. Kedesdi.

Untersuchungen an Gaserzeugern.
Yon Dr.-Ing. K a r l  W e n d t .

U nter diesem Titel beschreibt in Heft 31 
der „ Mitteilungen iiber Forsehungsar beiten “ 

der Yerfasser yorschiedene Yersuche, die er an 
einem mit Steinkohlen betriebenen Generator bei 
yerschiedenen Betriebs- und Zustellungsarten 
niachte.

Bei Z u s t e l l u n g  I  war der zur YerfUgung 
stehende Generator, wie in Abbild. 1 skizziert, 
mit einem Treppenrost ausgeriistet und wurde 
mit milBig gepreBtem Wind ais Luftgaserzeuger 
betrieben. Um den beim Reinigen des Rost.es

entstehenden Koksverlust zu verringern, baute 
man den Generator fiir WasserabschluB bei zen- 
traler Windzufulirung unter Verlilngerung des 
Schachtes um 700 mm nach unten um ( Z u 
s t e l l u n g  II), und betrieb ilin zuniichst ais 
Luftgaserzeuger weiter. - Da dieses wegen 
st.arker Yerschlackung aber nur unter groBen 
Betriebssckwierigkeiten moglich wrar, scliloB niań 
ein mit stark  iiberhitztem Dampf betriebenes 
DampfstraJilgeblilse an die Windleitung an ( Z u 
s t e l l u n g  m>,  so daB durch Umschalten eines
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Ventils Luftgas oder Miscligas in dera Generator 
erzeugfc werden konnte. Die wicbtigsten bei 
diesen drei Betriebs- und Zustellungsarten des 
Generators gemacliten Versuclie seien naehfolgend 
auszugsweise wiedergegeben:

Um sieli ein Bild iiber die im Generator 
herrschenden Temperaturen und iiber die Ent
wicklung der Gasbildung zu verschaffen — soweit 
es ihm mit den zur Verfiigung stehenden Mitteln 
moglich war — versah Verfasser das Mauer- 
werk des Generators I I I  mit sieben in einem 
Mittelabstand von je 250 mm iibereinander lie- 
gendeń Lochern und fiilirte durch sie gleich- 
zeitig vier Pyrometer und Gasontuahmerohre in 
den Generator ein. Das siebente Locli befand 
sich iu der Ebene der Windeinstrómung, das 
erste Locli also 1500 mm hoher, d. h. 1750 mm 
unter der Gichtbiilme. Diese YcrsucUe. lieferten 
die Ergebnisse a bis e.

Die Ergebnisse. der Teinperaturmessungen 
wiihrend dieser Ver'8uche sind in den folgenden 
Abbild. 2 bis 6 gi'aphisch verzeichnet. Man 
sielit daraus, daB nur die Temperaturen im Gas- 
austritt sehwanken, wahrend diejenigen im Gene
rator ziemlieh stetig sind.

Yersuch a) L u f t g a s e r z e u g u n g .  

‘Windpressung p =  90 mm W aB sersiiu le ; Gichthohe 
bis 1450 mm unter der Gichtbiihne.

Gas Gehalt IT. an Hlitlere
aus Tcmpc-

Zone
Nr. C02 CnHm O co CHi H N “ C.

7 15,0 _ _ 9,7 _ _ 75,3 _
0 0,2 — — 34,1 — — 65,7 1400
5 0,2 — — 34,3 — — 65,5 —
4 _ — — 34,5 — 0,4 65,1 —
3 0,4 — — 33,4 0,3 2,4 63,5 1250
2 0,6 — — 30,0 0,6 1 1 ,7 57,1 —
1 1,0 — — 28,9 2,0 9,8 58,3 1030

Gas-
ftustritt 0,7 — — 31,3 2,4 6,3 59,3 580

A n m e r k u n g :  Yon Zone 3 ab -war durch langeres 
Yorhalten yon we i Bem Papier ein Teorgehalt im Gase 
qualitativ nachweisbar.

Yersuch b) L u f t g a s e r z e u g u n g .  

W indpressung p =  77 mm W assersaule; Gichthohe 
bis rd. 1500 mm unter der Gichtbiihne.

Gas Gehalt des Gases In Yo1.-t.  H. an MUtlere
aus Tempe-

Zono
Nr. CO2 C II n m 0 co CII4 II N OC.

7 8,8 _ _ 19,6 ___ ___ 71,6 ___

6 — _ — 34.5 — — 65,5 1380
5 0,2 — — 34,5 — — 65,3 T -
4 0,8 — — 32,7 0,4 0,7 65,4 1250
3 1,0 — — 28,9 2,0 1 1 ,9 56,2 —

2 2,0 — — 26,7 3,8 10 ,0 57,5 1145
1 2,0 — — 27,2 4,2 1 2 ,3 54,3 —

Gas-
austritt 1,0 — — 30,9 3,2 6,4 58,5 610

A n m e r k u n g :  Ein Toergehalt war von Zone 3 
ab nachweisbar.

Aus diesen Messungen zieht der Verfasser 
folgende Schliisse: Iu den untersten Zonen ver- 
brennt bezw. vergast der Kohlenstoff nach den 
Gleicliungen C +  2 O =  COz und C +  O == CO. 
Je  heiBer der Generator ist, desto schneller wird 
der Sauerstoff der Luft gebunden; bei dor Luft
gaserzeugung lieB sich selbst in den tiefsten 
Zonen freier Sauerstoff nicht nachweisen, wiihrend 
bei dor k&lteren Miscligaserzeugurig dort. stets 
Sauerstoff in ungebundenem Zustand Yorhanden

war. Bei hoher Temperatur bildet sich neben 
C 0 2 sofort auch C O; die Reaktion C 02 +  C =  2CO 
gelit um so rascher und vollstfindiger vor sich, 
je  heifier der Generatorgang ist; hierbei sprechen 
allerdings auch noch andere Umstande, wie die 
Geschwindjgkeit des Gasstromes. die Diclite der 
Kohle, ihre Form usw., mit. Bei der Miscb- 
gaserzeugung spielen sich neben der Reaktion 
CO* +  C =  2 CO die Reaktionen

CO +  ILO =CO» +  2 n  
C -j-2H 20=  C02+ 4 H  
C -j-H sO  = C O - j - 2 H
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Yorauch c) M i s c l i g a s e r z e u g u n g .  

Dampfspannung p == 41/a Atm. ab s.; Gichthoho bis 
rd. 1650 mm unter der Gichtbiihnc.

Gaa
auK

Zone
Nr.

G ehalt dea Gases in  Vol.-r. II. an Slittlerc
Tem pe

ra tu r
°C .COa c 11n m 0 CO CII4 u H

7 3,0 _ 17,8 _ _ — 79,2 _
G 9,3 — — 4 0 ,3 10 ,7 57,3 970
5 3,4 — — 31,3 1 ,2 14,7 49,4 —
4 2,9 — — 31,9 1 ,7 17,6 45,9 905
3 5,0 Spur — 28,2 4,6 20,3 41,9 —

Gas-
auatritt 5,0 — 28,6 3,0 16,7 46,7 410

A n m o r k u n g :  Ein Teergehalt war yon Zono 4 
ab uachweisbar.

Yorauch d) M i g c h g  a s e r z e u g  u n g. 

Dampfspannung 2,9 Atm .abs.; Gichthoho bis rd. 1450mm 
unter der Gichtbiihno.

Gas

Zone
Nr.

i
6
5
4
3
2
1

Gas-
austritt

G ehalt dea Gases In Vol.-v. II. an

16,8
9.4
8.5 
9,8

12,1
10,8
10,5

Spur
Spur

0,3

0,3

21,0
0,4

CO Clii iH i N

_ __ 79,0
6,0 — 3 ,2 73,6

20,0 0,8 10 ,3 59,5
22 7 1,4 10 ,8 56,6
20,2 2,7 1 2 ,4 54,9
15,7 3,3 16,1 52,8
18,1 5,0 15,6 50,2
19,2 2,8 14,9 52,3

M ittlerc
Tem pe

ra tu r
°C.

860

710

unter
300

unter
300

A n m o r k u n g :  Sehr sclilechter Generatorgang 
infolge des Bohr schwacli gespannten und sehr nassen 
Dampfea. Der Kohlenycrbrauch betrug nur rd. 4000 kg  
in 24 Stunden. Ein Teergehalt war yon Loch 6 ab 
bemerkbar. DaB in Zone 7 noch der ganze Sauer- 
stoffgehalt der Luft ungebunden war, mag auf einen 
zu hohen Aaclienstand zuriickzufiihren sein.

Yersuch e) M i s c h  g a s o rz c u g u n g. 

Dampfspannung 6 Atm. abs.; Gichthohe bis rd. 1450 mm 
unter der Gichtbuhne.

Gas 
a uh

G ehalt des Gases lii YoI.-t. 11. an M lttlere
Tem pe-

Zone
Nr. CO* CnHm 0 co cn< H s

ratu r
OC.

7 11,4 _ 9,5 ___ ___ _ 79,1 ___

6 9,3 -- — 22,0 0,4 10 ,8 57,5 1 1 1 0
5 5,5 --- — 28,0 0,9 13,7 51,9 —
4 3,0 - --- — 32,7 1,2 17,9 45,2 925
3 5,0 — 2S,7 5,0 21,8 39,5 —
2 6,0 ---- — 28,3 4,8 20,7 40,2 810
1 5,3 — 28,0 4,1 19,0 43,6 —

Gas-
austrltt 5,5 — -- 26,8 3,4 14,6 49,7 440

A n m o r k u n g :  Teer war von Loch 3 ab nacli- 
weisbar.

gleichzeitig ab, und zwar schcinen die beiden 
ersten Iteaktionen die vorherrschenden zu sein und 
wesentlicli dazu beizutragen, dafi der C02- Ge
halt nicht so gering wird, wie es bei der Luftgas- 
erzeugung der Fali ist.

In den Zonen, wo die Entgasungsprodukte 
der Kohle in das Gas iibergehen, litCt sich bei

der Mannigfaltigkeit derselben ein chęmiScher 
Yorgang nicht mehr yerfolgen. Den Beginn der 
Entgasungszone, d. h. das Erscheinen von Ent- 
gasungsprodukten im Gase, kann man aus 
den Analysen • annilhernd berechnen, indem man 
den Sauerstoffgelialt des Gases von der Sauer- 
stoffmenge abzieht, die frei wird, wenn man den 
zur Gasbildung nćitigen Stickstoff und Wasser- 
stoff nur aus Luft und Dampf ausscheidet. Stellt 
sich dabei heraus, daB nicht so viel Sauerston 
im Gas enthalten ist, wie es dem Stickstoff- und 
Wasserstoffgehalt entspricht, so muB ein Teil 
des Stickstoffes und Wasserstoffes ais Entgasungs- 
produkt aus der Kohle stammen; liierbei wird 
augenommen, daB der ganze Sauerstoffgelialt der 
Kohle in ihrem cliemisch gebundenen Wasser 
steckt, also nicht in das Gas iibertritt. Durch 
diese Reclinung findet man, daB bei der Luft
gaserzeugung von den Zonen 3 bis 4 an, bei 
der Miscligaserzeugung von den Zonen 5 bis G 
an Entgasungsprodukte in nachweisbaren Mengen 
im Gas enthalten sind, daB also unter diesen 
Zonen neben einer sehr geringen Entgasung ledig- 
licli eine Yergasung des dort befmdiclien Koks 
stattfindet.

Zur Beurteilung der Giitegrade uiul der 
Warmeverteilung bei den verscliiedenen Betriebs- 
und Zustellungsarten fiihrte Verfasser neben 
anderen Nebenversuchen drei Leistungsversuche 
von langerer Dauer durch und zwar:

1. Yersuch I  beim Generator Nr. I  mit Treppen- 
rost und Windbetrieb (Luftgaserzeugung);

2. Yersuch II  beim Generator Nr. I I  mit Wasser- 
absehluB und Wimlbetrieb (Luftgaserzeugung);

3. Versuch III  beim Generator Nr. II I  mit 
WaserabscliluB und Betrieb mittels Kortingsclien 
DampfstrahlgeblUses (Miscligaserzeugung).

Um einen tieferen Einblick in die Vorg;tnge 
im Generator und in der Verteilung der Warme- 
verluste zu erhalten, berechnet er die Warme- 
yerteilung beim GeneratorprozeB auf Grund der 
Yersuchsergebnisse mogliclist im einzelnen unter 
Zugrundelegung zweier Bilanzgleichungen, die er 
durch folgende Ueberlegungen unabhangig von- 
einander entwickelt: Nach dem Gesetz von der 
Unveranderliclikeit der Warmesummen bleibt der 
Warnieaufwand zur Ueberfiihrung eines Anfangs- 
zustandes eines KSrpers in einen Endzustaiul 
iramer derselbe oline Riicksicht auf dio durcli- 
laufenen Zwischenzustande.

Unter Beriicksichtigung dieses Hauptsatzes 
der Warmelehre kann man sich die nStigen Unter- 
lagen zu einer genaueren Berechnung der beim 
GeneratorprozeB eintretenden Warmeverteilung 
verschaffen, indem man ihn in mehrere Abschnitte 
zerlegt, die mit dem wirklichen Verlauf des Pro- 
zesses nicht ubereinzustimmen brauchen, sondern 
lediglich theoretische Annahmen sein konnen, die 
dio fiir die Reclmung notigen W erte ergeben
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sollen. Man denke sich den ProzeB folgender- 
maBen verlaufęnd:

1. Der leere, unter der AuBentemperatur ste- 
liende Generator wird mit Kohle gefiillt. Aus 
ilir wird zunUclist der im Gase nacliweisbare

Abbildung 3.

Teer ausgeschieden und dann der Rest der warme- 
entwickelnden Bestandteile, die sich in zum Teil 
noch unerforschten organischen Yerbindungen 
nebeneinander befinden, in frei nebeneinander 
gelagerten gasformigen Zustand ubergefiihrt. 
Hierzu wird eine Warmemenge Terbraucht, die 
mit dem Ausdruck „Zersetzungswarme Q“ be- 
zeichnet werde.

2. Zu diesen, somit 
unter der AuBentempe- 
ratur im Generator be- 
pndlichen Elementarbe- 
standteilen der Kohle und 
dem Teer tritt die Luft 
mit dem in ihr befind- 
lichen Wasserdampf und 
fiihrt dessen latente War- 
me, sowie die Warme, die 
notig war, um das Dampf- 
luftgemisch auf seine die 
Aufientemperatur iiber- 
steigende Temperatur zu 
bringen, dem ProzeB ais Abbildung 5.

W armegewinn, also ais 
positive Warnie „Z“ zu.

3. Aus dem W asser 
des Dampfluftgemisches 
wird nun unter Aufwand 
der Warnie W i noch so 
viel W asserstoff ausge
schieden, ais zur Bildung 
des Gases und des Koks 
im Rostdurchfall noch 
notig ist bezw. wird der 
etwa schon im UeberfluB 
vorhandone Wasserstoff 
unter Entwicklung der 
Warme Wg zu W asser 
yerbrannt.

4. Die nunmehr in der notwendigen Menge 
frei nebeneinander gelagerten Elemente bilden 
unter Beibehaltung ibrer Temperatur (gleich der 
AuBentemperatur) «) Gas unter Entwicklung 
der Bildungswarme Qg ; (3) die im Rostdurchfall 
auftretenden Koks unter Entwicklung der Bil
dungswarme Qr ; y) RuB, der ais reiner Kohlen- 
stoff betrachtet und dessen Bildungswarme daher 
vernachlassigt werden kann.

5. Durch die hierbei frei gewordene sowie 
die von den vorausgegangenen Prozessen noch 
iibrig gebliebene Warme wird nun u )  das im 
Generator befindliche W asser unter Boibehaltung 
seiner Temperatur in dampfformigen Zustand 
unter Aufwand der Warme D ubergefiihrt; 
( i )  das Gas mit samtlichen Verunreinigungen 
von der AuBentemperatur auf seine Austritts- 
temperatur erhitzt unter Bindung der Warnio G ; 
y) der Rostdurchfall und bei den Zustellungs- 
arten II und III das mit ihm aus dem Schiff 
weggefiihrte W asser auf die Temperatur ge- 
bracht, mit der sie den Generator yerlassen, 
unter Aufwand der Warme R.

6. Die noch nicht aufgebrauchte Warme gelit 
ais Strahlungs- und Leitungsverlust S verloren.

Die Gleichung der Warmebilanz fiir den 
GeneratorprozeB lautet also:

- Q + Z ± W - f Q ? + Q r — D — G - R — S =  0
oder Qg +  Qr ±  W +  Z =  Q + D  +  G + E  +  S (1)

Abbildung G.
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Tabelle I.

Tersuch 1 Yerauch II Yereuch III

Yersuchsdauer . . . ...................Std. 48 51 71
Gegichtete Kohle wiihrend des

Yerauches . . . . . . . . kg 14 460 13 920 14 760
Kohlenyerbraucli in einer Stundo

r u n d ....................... • • • • • 301 273 208
Mittl. AuBentcmperatur . . . .  0 C. 8,5 9 10

„ Baromoteratand . . . 111111 Q.-S. 747 748 750
„ Temperatur des W indes od.
des Dampfluftgomiscliea . . .  0 C. 21 21 73

Mittl. Windprossung . . 111111 W.-S. 70 08 —
„ Feuchtigkoitsgeli. in 1 cbm
Wind bez w. Dampf luftgemiach g 7,25 0,24 140

Mittl. Dampfspanining beim Yer-
Bueh III . . . . . . Atm. abs. — — 3,83

Mittl. Ueberhitzungstempcratur d.
D am p fes.................. ...................0 C. — — 354

Mittl. Temperatur i. W asserschiff „ — 49 45
„ Gaaaustrittstemperatur . . „ 649 038 529

TrocknorRostdurchfall auf 100 kg
gegichtete Kohle . ................... kg 22,27 16,80 14,36

Darin enthaltone brennbare Sub-
atanz (Koka) . . . • • • • 1? 6,43 2,54 1,64

Mit diesem Rostdurchfall aus dem
Schiff weggefiihrtes WaBser . „ — 9,23 8,59

Mittlere Gaszusammenaetzung in
Yol. v. 11. (Mittel aus 13 bezwr.
14 bezw. 18 Analysen):

C O ,....................... 0,67 0,85 5,40
0 ........................... 0 0 0
C O ....................... 31,13 30,05 27,01
CH <....................... 2,40 2,55 2,93
1 1 ........................... 6,57 7,10 14,55
N ........................... .................. 59,23 58,85 50,11

Mittl. oberer Ileizwert von 1 cbm
reinem Gas . . . .................. W.-E. 1353 1408 1549

Mittl. unterer Ileizwert yon 1 cbm
reinein Gas . , . .................. 1298 1349 1451

1 cbm Gas enthalt an Yerun-
reinigungen:

H2O ...................... 70,57 71,00 87,0
T e e r .................. 13,47 17,90 15,35
Flugataub mit 13,5 v. H. C
(R u B )................... 5,20 0,30 0,95

Demnach Gewicht von 1 cbm
reinem Gas . . . . . . .  kg 1,16979 1,16412 1,10815

Demnach Gewicht von 1 cbm un-
reinigtem Gaa . . . . . .  „ 1,25903 1,25992 1,21145

Speziiischo Warme von 1 cbm ( 0,34659 + 0,34959 + 0,35680 +
ungeremigtem Gaa ..................  \ 0,00002791 0,0000289 t 0,00005 t

0 .................. 57,86 57,21 58,14
I I .................. 3,72 3,67 3,38

Zuaammenaetzung dor s ................... 0,70 0,69 0,40

Rohkolilen in v. II. 0 ..................
N ...................

9,20
0,60

9,10
0,60

9,60
0,70

hygr. W asser 9,40 10,42 10,05
Asche . . . 18,52 18,31 17,73

Zusammen 100,00 100,00 100,00
Oberer Ileizwert der Rohkohle W.-E. 5585 5522 5598
Unterer „ „ n n 5328 5261 5355

Zusammensetzuug r c ................... 80,20 80,50
ihrer waaserfreien n ................... 5,16 4,68

brennbaren SubBtanz s .................. 0,97 0,55
in V. H. 0 + N  . . . 13,01 14,27

Zusammen 100,00 100,00
Oberer Ileizwert ihrer w asser-1 m

7751freien brennbaren Substanz /  ' < (49

Die Bildungswttrme des 
Koks Qr ist nur gering, da 
die Koks 9 (>,70 °/o C ent- 
halten, also nur 3,30 °/o 
anderer 'Bestandteile Ver- 
bindungen mit C oder rnit- 
einander eingehen konnen. 
Da es sich bei den Ver- 
suchon nur um geringo Men
gen Koks liandelte, glaubte 
der Yerfasser, ohne einen 
nennenswerten Fehler zu 
begehen, sie vernachlassigen 
zu konnen, so dafi dieWarme- 
gleichung dann lautet:

Q g ±  W  +  Z =  Q +  D
G R -j- S . . ( l a )

Hierin sind mit Aus- 
nalime von S alle Grofien 
unmittelbar durch Versuche 
und Berechnungen bestimm- 
bar. Der W armeverlust S 
kann also aus ihr ais Diffe- 
renz ermittelt werden. Eine 
Kontrolle fiir diese Berech- 
nung des Strahlungsverlustes 
bietet die Ueberlegung, dafi 
die Summę der dem Gene
rator zur Yerfiigung gestell- 
ten Warmemengen gleich 
sein mufi der Summę der 
ihm entnommenen Warme
mengen , d. h. gleich der 
Summę der Warmewerte 
seiner Produkte und der 
Warmeverluste. Bei einer 
angenommenen Einheit ge- 
gicliteter Kohle werden dem 
Generator zugefiihrt an 
W arm e:

1. der W armewert dieser 
Einheit Kohle =  Hp W.-E.

2. die mit dem Dampf- 
luftgemisch zugefiihrte Ver- 
dampfungs- und Ueberliit- 
zungswarme Z.

Die Erzeugnisse des Ge- 
nerators, dereń Warmewerte 
ihm entnommen werden, sind:

1. verunreinigtes Gas, 
dessen W armewert Hg W.-E. 
betragt, und dessen Tempe- 
raturerhohung G W.-E. dar- 
stellt, so dafi die mit ihm

weggenommene Warme- 
menge Hg -f- G W .-E . aus- 
maclit.

2. Asclie und Rostdurch- 
fall, dessen brennbare Sub- 
stanz einen W armewert von



1. Oktober 1906. Untersuchungen an Gaserzeugern. Stahl und Eisen. 1189

Hr W.-E. liat unii dessen Tcmperaturerhohung
Ii W .-E. (larstellt. Die liiermit weggefiihrte 
Warmemengl ist also Hr +  R W. - E ., wobei 
in R auch die Warmemenge enthalten ist, die 
in der Temperaturerhohung des bei den Zu-

stellungen II und III  aus dem Schiff initgenom- 
menen Wassers steckt.

3. Ais eine dem Generator entnommene 
Warmemenge kommt noch der Strahlungs- und 
Leitungsverlust S in Betraclit.

Eine zweite Gleichung fiir 
die Warmeyerteilung lautet 
a lso :

H k +  Z =  Hg +  G  
- | -  E r  -} - R  S  . . (2 )

Da auch hier alle Grofien 
mit Ausnahme von S un- 
mittelbar durch Versuche 
bestimmbar sind, kann S ais 
Diiferenz berechnet werden. 
Die mehr odor mimler grofie 
Uebereinstimmung der beiden 
auf yerschiedenen Wegen 
bestimmten W erte fiir S gibt 
ein Bild iiber die Genauigkcit 
der Yersuche. Nach einer 
genaueren Beschreibung der 
zur Bestimmung dieser W erte 
durchgefiihrten zahlreichen 
Yersuche und Messungen 
sowie der auf ihnen basie- 
renden Berechnungen gibt 
der Yerfasser folgende Zu
sammenstellung der bei den 
drei Leistungsversuchen er- 
haltenen Daten(s. Tabelle I) ;

Auf Grund dieser Ver- 
suchsdaten berechnet er die 
in Tabelle I I  enthaltenen 
Ergebnisse.

Unter Benutzung dieser 
W erte zur Berechnung der 
Bilanzgleichung ( l a )  erhalt 
er die in Tabelle I I I  zusam- 
inengestellten Ergebnisse.

ZurKontrolle dieser Rech- 
nungen setzt er nun die so 
ermittelten W erte fiir den 
Strahlungsverlust in die 
Warmegleichung (2) Hk -f- 
Z =  Hg +  G +  H, - f  R 
-f- S ein — unter Benutzung 
der oberen Heizwerte der 
einzelnen Korper — und 
erhalt die Ergebnisse der 
Tabelle IV.

Die auf zwei yerschie
denen Wegen ermittelten 
W erte stimmen also gut iiber- 
ein. Sclialtet man die Yer- 
suchsungenauigkeiten aus, so 
yerhalt sich die prozen- 
tuelle Yerteilung der den 
Generatoren zur Yerfiigung 
gestellten Warmemengen

Tabelle II.

Ycrsucli I j Yersuch II Yersuch I l i

i dio auf 100 kg Kohlo erzougto
G aem on go..................................... cbm

die auf 100 kg Kohlo zugefiibrte
■W indm enge................................ kg

die auf 100 kg Kohle zu zer- 
aetzende oder zu bildende
W a ss e r n ie n g o ............................ „

die auf 100 kg Kohle aus dem 
AbspritzwaBsor od. dem Schiff 
stammende Dampfmenge . . „

265,35

255,0

+  6,7833*

0,98

277,33

264,86

+  2,7468 *

5,29

280,3

227,71

— 18,2682*

6,31

* d. h. der durch die Zorsetzungawurme aus dor Kohlo ausgeschiedene 
Wasserstoff wird bei der Luftgasorzeugung (Yersuche I und II) nicht voll- 
kommen zur II- und Clli-Bildung in Gas und Koka aufgebraucht; os Yor- 
brennt der ttberfluesige Wasserstoff unter Entwicklung dor positiren W arnie 
W i zu Wasaer. Bei der Mischgaaerzeugung (Verauch III) hingegen muB 
noch AYasser untor Aufwand dor Warnie Wi zoraetzt werden.

Tabelle III.

Yersuch I 
W.-E.

Yersuch II 
"W.-E.

Yersuch III 
•W.-E.

a) P o s i t i Y e "W a r m e m e n g  e n :

1. Bildungawiirme des Gases Qg . . 120 734 127 017 171 824
2. Beim Yerbrennen von Uberschlissi- 

gein freiem H entwickolte "Wanno Wj 25 761 10 432
3. Yon auBen zugefiibrte "Warnie Z : 

o) durch die Ueberhitzung der Ge- 
blaseluft iiber die AuBontempe- 
ratur .................................................. 757 755

p) ais Yerdampfungswiirme des in 
der Luft enthaltenen "Waaser- 
d a m p fe s .............................................. 942 840 1 194

ferner bei Yersuch I I I : 
f) ais Bildungawarmo des zum An- 

aaugen der Luft Yerwendeten 
Dampfes ......................................... 15 558

S) ais Deborhitzungswarme diosos 
Dampfes ......................................... _ _ 2 648

Summę der poąitiYen Warmomengen 148 194 139 044 191 224

b) N e g a t i Y e  A Y S r m c m e n g c n :

1. ZersetzungswSrmc dor Kohle Q . . 29 553 29 221 29 610
2. Yerdainpfungswftrme des im Gas 

enthaltenen Waaaerdampfes D . . 11 232 11 914 14 634
3. Die Warnio zur Erhohung der Tem

peratur dea Yeronreinigtfin Gases 
Yon der AuBentemperatur auf seine 
Austrittstemperatur G ....................... 60 473 62 621 53 874

4. Die Warme zur Erhohung der Tem
peratur des Rostdurchfalles und des 
mit ihm dom Schiff entnommenen 
Wasaera Yon der AuBentemporatur 
auf die Austrittstemperatur R . . 5 567 537 426

5. Beim Versuch 111 die Warme zum 
Ausscheiden yon 2,0298 kg H aus 
W asser W i 69 379

6. Strahlungs- und Leitung8verlust S 41 369 34 751 23 301
Summę der negatiyen Warmemengen 148 194 139 044 191224
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Tabelle IV.

Y ersuch I  

W .-E.

Yersuch 11 

W.-E.

Yersuch I I I  

W .-E.

Dem ProzeB werden zur Verfugu

1. dio Yerbrennungswarme yon 100 kg 
Kohle H k ..............................................

ng gestellt: 

558 500 552 200 559 800
2. die aufierlialb des Generatora aufge- 

wendeto u. ihm zugefiihrto AYarmo Z 1 G99 1 595 19 400

Summo 560 199 553 795 579 200

Dieso AYHrmemongon erscheinon wieder:

1. ais Yerbronnungswarme des-i
roinon G ases................................ 359 018 390 481 434 185

2. ais latente W  f irm o  des W as-
serdampfea im G a s ..................

Hg
11 232 11 914 14 634

3. ais Yerbrennungawarme des 
Teora im G a s ............................ 28 381 39 432 34 185

4. ais Yerbrennungswiirmo des
RuBos im G a a ........................... 1 535 1 858 291

5. ais fiihlbaro AVarmo des Gases und 
seiner Yerunreinigungen G . . . . GO 473 62 621 53 874

0. ais Vorbrennungswarme der aachen- 
und wasserfreien Koka im Rost- 
durclifall H r ....................... 51 794 20 460 13 210

7. ais fiihlbare W&rme des Roatdurch- 
falles R ....................... 5 567 537 426

8. ais Strahlungs- und Leitungayerluat S 41 369 34 751 23 301

Summo 559 369 562 054 574 106

Tabelle V.

Yon der dem Generator zur Ycrfuęung 
gestellten WSrnie werden ihm entnommcn:

bei 
V erauch I 

v. H.

bel 
Y ersuch II 

v. H.

bei 
Yersuch 111 

v. n.

1. ais Verbrennungswarme des reinen
G a s e s ....................................................... 64,18 69,47 75,63

2. ais latento AYarmo dea AYasser-
dampfes im G a s o ................................ 2,01 2,12 2,55

3. ais Arerbrennungswarme dos Toeres
im G a s e .................................................. 5,07 7,02 5,95

4. ais Yerbrcnnungswarmo dea RuBea
im G a s o .................................................. 0,28 0,33 0,05

5. ais fUblb. AVarme des ungerein. Gases 10,81 11,14 9,38
6. ais Yerbrcnnungswarmo der Koks

im R o std u r c h fa ll................................ 9,26 3,64 2,30
7. ais fiihlb. AYarme des Rostdurchfalles 1,00 0,10 0,08
8. ais strahlendo W a r m e ....................... 7,39 6,18 4,06

Summo 100,00 100,00 100,00

Tabelle YI.

Yersuch I 
V. II.

Yersuch I I
t. n.

Yersuch I I I  
T. H.

1 . auf dem Rost des Dampfkessels . 0,28 0,28 4,66
2. in dio im reinon Gas enthaltene aus-

nutzbare A Y a rm o ................................ 64,59 ' 70,06 73,05
3. in dio im Tecr enthaltene ausnutz-

bare A Y arm o......................................... 5,16 7,15 5,95
4. in die im RuB enthalteno ausnutz-

bare W a r m e ......................................... 0,29 0,35 0,05
5. in dio in den Koks des Rostdurch

falles enthaltene auanutzbare Warme 9,54 3,82 2,35
6 . in fuhlbareAYarmedesungoreinigten

G a s e s ....................................................... 11,34 11,73 9,67
7. in fiihlb. Warnio des Rostdurchfalles 1,04 0,10 0,08
8. in strahlende AYtirmo d. Generators 7,76 6,51 4,19

Summę 100,00 100,00 100,00

demnach wie in Tabelle V 
angegeben ist.

Beriicksichtigt man die 
aufierlialb des Generators 
zur Erzeugung des Dampfes 
fur die Geblilsemaschinen 
bezw. fiir die Kortingschcn 
Dampfstrahlgeblase auf dem 
Rost des Dampfkessels auf- 
gewendeten Wiirmemengen, 
die fiir 100 kg gegichteter 
Kolile bei Versuch I  1510, 
bei Versucli II 1520, bei 
Versuch III  25 930 W.-E. 
ausmacbten, so wurden vou 
den gesamten aufgewendeten 
Warmemengen die in Ta
belle VI angegebenen um- 
gesetzt.

Da aus dieser Zusammen- 
stelluug nur der Vorteil der 
einen Generatorkonstruktion 
vor der andern erkennbar 
ist, nicht aber derjenige der 
einen Gaserzeugungsart vor 
der andern, weil der Koks- 
verlust, der weniger durch 
die eigentlichen Prozesse ais 
yielmelir durch die ver- 
scliiedenartigen Rostkoii- 
struktionen bedingt war, 
nicht ausgeschieden ist, er- 
inoglicht der Verfasser einen 
Vergleicli zwischen der Luft- 
gas- und der Mischgaserzeu- 
gung, indem er ais wirklich 
aufgewendete Warmemenge 
die Differenz zwischen den 
Warmewerten der ver- 
brauchten Kohle und dem 
im Rostdurchfall entlialtenen 
Koks annimmt. Den Gene
rator I I  zielit er zum Ver- 
gleich nicht heran, da er 
wegen seiner starken Ver- 
schlackung eine dauernde 
Luftgaserzeuguug nicht zu- 
liefi. Danach wurden von 
den gesamten aufgewendeten 
Warmemengen, die in Ta
belle VII entlialtenen um- 
gesetzt.

Aus dieser Zusammenstel- 
lung folgert der Verfasser, 
daB die Mischgaserzeugung, 
soweit der Generatorbetrieb 
selbst in Frage kommt, stets 
wirtschaftlicher ais die Luft- 
gaserzeugung ist, abgesehen 
von ihreni Vorteil der ge-
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ringeren Schlackenbildung. Anderseits hat sie den 
Nach teil, daB bei ihr die in der Zeiteinheit ver- 
gaste Kohlennienge geringer ais hei der Luftgas- 
erzeugung ist. Auch hillt er bei Yerwendung 
des Gases fiir motorische Zwecke das Mischgas 
fiir geeigneter, da es infolge seines holieren 
Wasserstoffgehalts eine niedrigere Entziindungs- 
temperatur und tiefer liegendc Explosionsgrenzen 
hei der Mischung mit Luft hat. Fiir dio Yer
wendung des Gases in Heizofen gibt er dem

Mischgas nicht ohne weiteres den Vorzug, da 
sein pyrometrischer Effekt, auf den es hierbei 
allein ankomint, trotz seines groBeren Heizwertes 
geringer sein kann ais derjenige des aus derselben 
Kohle hergestellten Luftgases. Den Grund hierfiir 
sucht er in folgenden Umstilnden:

1. enthillt das . Mischgas mehr Wasserdampf 
ais Luftgas, da nicht der ganze eingeblasene 
Wasserdampf zerlegt wird;

2. ist die Yerbrennungstemperatur des Wasser- 
stoffs trotz seines hoheren Heizwerts bei der 
Yerbrennung mit Luft geringer ais die des 
Kohlenoxyds;

3. hillt er es fiir noch nicht erwiesen, daB 
der Wasserstoff nach der hohen Yorwilrmung

Anwendung von sauren

Vor noch nicht langer Zeit wurde in „Stahl 
und EisenŁ * des nitlieren die Entfernung 

einer Hochofensau beschrieben und an einem 
einzelnen Falle gezeigt, welche Schwierigkeiten, 
wieviel Unkosten und Zeitverlust eine solche 
Arbeit verursacht. Alles das ist ja  dem Hoch- 
ofenmann hinliinglich bekannt, und es eriibrigt 
sich daher, an dieser Stelle noch weitere W orte 
dariiber zu verlieren.

TJm diesen Uebelstanden zu begegnen, hat 
es die Firma E d u a r d  S u s e wi n d  & Co. in 
Sayn yor etwa zehn Jaliren unternommen, an

* Nr. 8, 1906 S. 493.

des Gases im Regeneratirofen noch denselben 
Wilrmewert wic bei der Verbrennung unter der 
AuBentemperatur hat, da H20  sich besonders 
bei der Beriihrung mit fliissigem Stahl in hohen 
Temperaturen leicliter zerlegt ais C 02.

Auf Grund dieser Ueberlegungen und seiner 
Yersuche kommt der Verfasser z u dom Schlusse, 
dafi man bei Yerwendung von Brennstoffen mit 
nur geringen Mengen lliichtiger Bestandteile eher 
dio Erzeugung vo'n Mischgas fiir Heizofen emp- 

fchlen kann ais bei der- 
jenigen anderer Brennstoffe, 
da erstere sich zur E nt
wicklung hohercr Tempera
turen im Gaserzeuger besser 
eignen ais letztere, was zur 
yollstilndigen Zerlegung des 
eingeblasenen Wasserdamp- 
fes, abgesehen yon der son- 
stigen giinstigen Wirkung 
auf die Gaszusammenset- 
zung, notig ist. Unter giin- 
stigen Verhaltnissen kann 
man aus ihnen ein Misch
gas erhalten, das eine hij- 
here Yerbrennungstempera

tur ais dal Luftgas ergibt. W ird anderseits in
folge lokaler Yerhilltnisse das Gas vor seiner 
Yerwendung abgekiihlt, so kann die Mischgas- 
erzeugung auch bei gasreichen Brennstoffen 
yorteilhaft erscheinen, da man bei der ohnehin 
stattfindenden Abkiihlung den Wasserdampf 
niederschlagen kann. Will man zur Yer- 
ringerung der Schlackenbildung im Generator 
Wasserdampf einfiihren, so empfiehlt es sich 
jcdenfalls, nicht mehr Dampf einzuleiten ais 
unbedingt notwendig is t, um dic Temperatur 
im Generator so lioch wie moglich zu erhalten, 
und die Schlackenbildung schon durch besondere 
Konstruktion des Generators nach Mogliclikeit 
zu hindern.

Bóden beim Hochofen.

Stelle der bis dahin allgemein ublichen basischen 
Zustellung des Hochofenbodens einen sauren Stein 
einzufuhren. Erfahrungen in bezug auf eine 
derartige Neuerung lassen sich naturgemaB nicht 
yon heute auf morgen sammeln, und es bedurfte, 
wie gesagt, eines Zeitraumes von etwa zehn 
Jaliren, um ein abschlieBendes Urteil bilden zu 
konnen. Auf yerschiedenen Werken wurden 
Versuche gemacht und die denkbar hesten Re- 
sultate erzielt, insbesondere auch insofern, ais 
sich die saure Zustellung bei Herstellung aller 
Arten von Roheisen, Ferromangan und Spiegel
eisen bewahrt hat. Die Ergebnisse waren so 
giinstig, daB der unyersehrt gebliebene saure

Tabello YIL

bel der 
Luftgas- 

erzcugung 
nach 

Yersuch I  
Y. II.

b e i der 
MUchgas- 
crzeugung 

nach 
Y ersnch III  

Y. II.

1. auf dem Rost des D a m p fk esse ls................................
2 .  in die im reinen Gase entlialtene ausnutzbare Warme
3. in die im Teer enthaltene ausnutzbare Warme .
4. in die im Rufi enthaltene ausnutzbare Warme .
5. in fublbare Warme des ungercinigten Gasea . .
6. in fuhlbare Warme des Rostdurchfalls . . . . .
7. in strahlende Warme des G e n e r a t o r s ...................

0,31
71,40

5,70
0,32

12,54
1,15
8,58

4,78
74,80

6,08
0,05
9,92
0,08
4,29

Summo 100,00 100,00
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Abbildung 1. Bodonaufmauerung.

Teil iles Bodens bei der Neuzustollung des Hocli- 
ofens oinfach liegen bloiben kounte.

Da man bekanntlich, mit Riicksicht auf dio 
Festigkeit der Steine, bei der Fabrikation von 
saurem Materiał iiber eiu bestimmtes Mafii nicht 
liinauszugehen pflegt, werden zur Aufmauerung 
des Bodens saure Normalsteine ver\vendet. Dieser 
Teil des Mauerwerks, der spilterliin den eigent- 
liclien Boden des Ofens darstellt, wird dann 
mit einer Schicht von 300 bis 500 mm Hohe 
bester basiselier Schamottesteine iiberdeckt... Die 
basische Deckung hat den Zweck, ein lang- 
sameres Anwarmen des sauren Bodenteiles zu

bewirken, um einem eventuell 
allzusclinellen „Wa(shsen“ der 
sauren Unterlage vorzubeugen. 
Diese Erscheinung des Waclisens, 
das bei dem in Frage stehenden 
Materiał im Masimum 1 °/o be- 
trilgt, kommt jedoch im groBen 
und ganzen nur insofern zur 
Wirkung, ais es die bei Anwen- 
dung der kleinen sauren Steine 
auftretenden zahlreichen Fugen 
des Mauerwerks yerdichtet. Zur 
Siclierheit hat man bisher, wie 
Abbildung 1 zeigt, den sauren 
Teil des Bodens mit einer etwa 
60 mm starken Schicht aus Koks- 
klein und Ton umgeben, die durch 
einen Bleehmantel gehalten wird 
und so einer cventuell groBeren 
Ausdehnung des fraglichen Boden
teiles den notwendigen Spielraum 

gewahrt. Indeśsen ist bei den yorliegenden Er- 
fahrungen niemals eine Storung in dieser Hinsicht 
beobaclitet worden. Erfolgt die Zustellung in vor- 
beschriebener Weise, so zeigt sich, daB, nachdem 
die basische Decklage yerzehrt ist, was inkiirzester 
Zeitgeschieht, die Saubildung an der oberen Grenze 
der sauren Aufmauerimg Halt macht. In einem 
Falle, bei dem man wie gewohnlich den ais 
Ofensau liegen gebliebenen Teil des Bodens aus- 
einandersprengen wollte, ergab sich, wie Ab
bildung 2 erkennen laBt, daB die auseinander- 
gesprengten Teile vollig aus reiner Steinmasse 
bestanden, an der die kornige S truktur noch

Abbildung 2. Der auseinandergesprengte Hoehofenboden.
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Abbildung 3. D er freigelcgto aaure Bodeu.

Mitteilungen aus dem Eisenhiittenlaboratorium.
Neue Apparate zur Schwefel- und 

Kohlenstoffbestimmung.
S eh w o f e 1 li os 1 i m m u n g s  ap p u r a t.

Dor in moincr friihoron Yeroffentlichung* 
beschriebene Arsenapparat Hiflt sich auch fiir

~*7stahl und Eisen“ 1906, Nr. 11 S. 6C>4.

Schwefelbestimnnmgen in folgender "Weise brauch- 
bar machen:

Auf nachsteliender Abbildung ist diosor ein- 
fache und dabei sicher wirkende Apparat! dar- 
gestellt. In den Hals eines Losungskolbcns,
welcher mit einem angeschmolzenen Scheide- 
trichtor vorsehen ist, wird ein Hohlstopfen

vollkommen erhalten war. Die auf dein Bi kle 
sicktbaren obersteu Teile der Mąsse bikleten 
die an die Sckamottesteino angrenzende Sckickt. 
Der saure Stein war an dieser Stelle nur zu 
einer sekmelzartigen Masse zusammengesintert 
und im iibrigen von einer Ansammlung von 
Eisenmasse nichts zu beobachten. DaB diese 
Steine trotz langerer lliittenreise keine tnerk-

lichen Quautitilten Eisen aufgenommen hatten, 
gelit aus folgenden Analysen hervor: 

i n
Eea O3 . . . 1,70 Fes Os . . . 1,50
Al* O3 . . . 5,20 Ais Oa . . . 5,00
Si 0* . . . . 89,80 Si O2 . . . . 89,20
Ca 0  . . . . 1,40 Ca 0 .  . . . 1,40
M g O . . . . 0,20 M g O . . . . 0,20
Gl.-Yerl. . . 1,60 Gl.-Yerl. . . 2,80

Abbildung 3 
zeigt den frei- 
gelegten, voll- 
kommen erhal- 
tenen saurenBo- 
den eines Ofens 
der Gutekoff- 
nungskiitte, der 
bei der Neuzu- 
stellung wieder 
liegen blieb.

EndgiiltigeRe- 
sultate liegen 
vor auf der Con- 
cordiakiittevor- 
mals Gebriider 
Lossen, Aktien-

Gesellsckaft 
in Engers, und 
auf der Gute- 
koffnungskiitte 
in Oberhausen, 
wahrend auf 
Grund dieser 
guten Erfahrun- 
gen die vorste- 
hend beselirie- 
bene Yerwen
dung saurer Bo- 
den auf anderen 
namhaften Wer- 
ken unter an- 
dern auf dem 
Bochumer Yer
ein und der 
Henriohshiitte 

bei Hattingen 
Eingang gefun- 
den hat.
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mit oinom Rolir, das bis Uber den Scheide- 
triehter liinausgofiihrt und dann in geeigneter 
Weise gobogen ist oingosetzt. Soli dio Siiuro 
deni in don Kolben gebrachton zu untorsuchen- 
den Materiał zugofUhrt werden, so wird dieso 
zuerst, nachdeni dor Stopfen in don Kolbenhals 
eingesetzt ist, in den Trichtor gebraeht, welcher 
mit die Raummaflo angebendon Marken yorsehen 
ist, bis zu denen die Fiillung orfolgt. Hiorauf 
wird der Stopfen ein wenig gedroht-, so da 15 dio 
im Kolbenhals und Stopfen angebrachto Rille 
yerbunden ist und die Saure langsam in don 
Kolben fiiefit. Nach dom EinllieCon wird dor 
Stopfen wieder zuriiekgedroht, und hierauf wird 
der Scheidotrichter mit kaltom Wassor gofullt, 
wodurcb nicht nur ein dichter VerschluG des 
Kolbons durch den Stopfen herboigofulirt, sondern 

auch gleichzeitig das Rolir 
gekulilt wird, durch das dio 
sich entwickelnden Gase ab- 
ziehen. * In das Rolir ist 
ein Rohrchen eingeschmol- 
zen, an dem das sich ver- 
dichtende Wasser herunter- 
flietU. Soli das an dom Rohro 
angoschmolzono Rohrchen 
zum Durchleit on von Kohlon- 
saure odor WasserstofT die- 
non, so wird es zweckniafiig 
nach unten und oben hin so 
yorlangert, dali es einerseits 

ungofahr bis zum Bodon des Kolbons reicht und 
dafi es andorsoits oben aus dem Rolir hervor- 
tritt, wo es zweckmaGig seitwarts gebogon wird. 
Der Apparat ist in yielen Laboratorien eingefUhrt 
und hat sich auCorordentlich bewahrt. Derselbe 
kann auch zur Bostimmung des Arsens ver- 
wondot werden. Die Herstellungskosten, was ich 
nicht unerwahnt lassen lnochto, sind um dio 
Hśilfte billiger ais die des fruheron Schwefel- 
apparates.

K o h le n s to ffb o s t im m u n g s a p p a r a t .

Da der Wirkungswort der Chronischwefol- 
siiurelosung fiir mohrere Bestimmungen ausreicht, 
habe ich seit etwa zwei Jahron den in der folgen- 
den Abbildung wiedergegebenon KohlenstofTkolben 
im Gebrauch, welcher sich sehr bewahrt liat. Der 
Kiihler ist unten in oinen Dorn ausgezogen, 
welelior so gobogen ist, dafi sich dorselbe an das 
Luftrolir anlehnt; infolgedessen flioCt das ver- 
dichteto Wassor an dem Luftrohr herunter. An 
den Dorn ist ein Hiikchen angeschmolzen, welches 
oben, in der Mitte, oinen Noeken tragt. Dio 
Chromschwefelsaurelosung wird zehn Minuten

* ErfahrungsgemaG geniigt diese Kiihlung 
vollstandig und ist eino Kiihlung mit flieCendem 
Wassor nicht allein teuer und umstiindlicli, 
sondern auch uberflilssig.

yorgekocht und das Eimorchon mit dor Substanz 
in folgender. Woiso eingefilhrt: Das Eimorchon 
ist mit zwoi Platindriihton yersehon, der liingere- 
wird mittels dor am Endo befindliehen Oese iiber 
don Nocken goschobon, dann wird das Eimorchon 
an dor Spitze des Hśikclions aufgehiingt, und dor 
Kiihler oingesetzt. Nachdem kohlonsaurefreio 
Luft durch don Apparat geloitot ist, und dio 
Natronkalkrohren oingoschaltet sind, liifit man 
durch entsprechonde Bowogungen und Neigon 
des Kolbens das Eimerclion von der Spitze des 
Hiikchens gleiton. Das Eimerclion entleert sich 
hierboi und bloibt- mit dem liingoron Draht an 
dem Ilakchen hiingon, so dafi os nach beondigtem 
Liisen der Probe aus dom Kolben ontfernt, und 
die nachste Probe mit dorsolbon 
Chromschwefolsiiurelosung ana- 
lysiert werden kann. Nach mei- 
non Erfahrungon kann man dio 
Losung bei einer Einwage von
0,5 g soclismal, bei oinor Ein
wage von 3 g , je nach der 
Boschaflenheit dor Spśine, zwei- 
bis droimal benutzen. Auf bo- 
sonderen Wunsch konnen dio 
Kolben Rundkolben- odor Er- 
lonmoyorform haben, am besten 
geeignot sind Rundkolben mit 
flachem Bodon, und werden 
diese, wenn niclits anderes be- 
merkt wird, geliofert. Die Appa- 
rate sind dor Firma S t r o i l i  o in  & Co., Dussel
dorf, gesetzlich geschiitzt.

Soli dor Schwefelbestimmungsapparat zum 
Durchloiten yon Kohlonsaure oingorichtet sein, so 
mufi dieses ebenfalls bemerkt werden.

Zum Schlufi kann ich es nicht unterlassen, 
dom Hrn. Chefcliomiker W o lff, Dortmund, der 
mich boi dor Konstruktion dos Schwefolkolbens 
mit Rat unterstUtzte, an dieser Stelle horzlich zu 
dankon. A . K le ine.

* **

A. W ilh e lm  i* hat sich nachfolgonden 
Apparat schiitzen lassen, dessen Yorzug in der 
Hauptsache darin besteht, dafi boi mehroron nacli- 
einander auszufilhronden Analyson dio meisten 
Teile des Apparates fest in den Klammorn bleiben 
konnen, wahrend nur einzelne Teile ausgewochsolt 
werden. Der obere Teil des Entwicklungs- 
apparates A wird von Klammern am Statiy fest- 
gehalten. Der Kolben 1 ist an dem KUhlgefafl 
an den Haken 2 durch Gummibander oder Metall- 
federn befestigt und kann beąuom ausgewechselt 
worden. Statiyring und Drahtnotz wird durch 
einen Gaskronenbrenner ersetzt. Dor SchlifT 3

ł  „Zeitsclir. f.’ Chem. Apparatenkunde* 1905,
I, 155.



1. Oktober 1906. Die Untersuchung des Formsandes. Stahl und Eiaen. 1195

ist gut gokilhlt. Dio im Kolbon 1 entwickolten  
Gaso troten durch ein Spiralstiick im Kolbenhalse 
in die Kuhiorkugel und gehen vor dem Eintrifct 
in die Absorptionsgefafle nochmals durch ein 
oberes Spiralstiick. Halin 4 ist ein Dreiwegehahn,

durch ihn kommuniziort der Trichter 5 mit dem 
Kolben 1, bei anderer Stellung kann durch ihn 
Luft von aufien in den Kolben eingefiihrt werden. 
B ist die Yorlage, sio bleibt m it dem Apparat 
fest yerbunden, die Absorptionsflussigkeit wird 
durch Stopsel 6 eingefiihrt und kann durch 
Halin 7 abgelassen wordon. C ist eine dreifache

Yorlage, sie kann an 3 verschiodono Apparate 
angoschlossen worden; dio einzelnen Absorptions- 
kugeln worden yon dor Mitte aus gefiillt und 
der Inhalt. dor einzelnen Kugeln nach dem Yer
suche durch don Drehstopfen 8 abgelassen. Allo 
Schliffo werden mit Fliissigkeit godicbtet.

Exsikkator D. R. G. M. Nr. 278412
Y on C. N a le n z .

Nachstehend abgebildeter Exsikkator ist iihn- 
lich einigen anderon Ausfiihrungon mit oinem 
Hahn Y erseh on  zweoks Reguliorung des Luft- 
eintritts in den beim Erkalten entstehenden 
luftyerdiinnten Raum. r— i
Dor Halin ist bei dio-
ser Anordnung ein _ ^  ul,
Hohlstopfen mit Griff, 
welcher in dem Knopf 
des Exsikkator - Dek- 
kelsderart oingeschlif- 
fen ist, dal) der GrifT 
nur wonig aus dem 
Deckolknopfo heryor- 
ragt. Dor Eintritt der 
Luft erfolgt durch 
zwoi in Jialbor llolio 
dos Deekelknopfes an-
gobrachto Bohrungen, denen zwei LSclier im 
Stopfen entsprechen. Diese Anordnung hat die 
Vorteilo, dat! der Hahn boim Abnehmen des 
Dockels nicht hindert, vor allem aber vor Zer- 
storung durch Abstofien usw. moglichsfc w eit 
gesehiitzt ist. Der Apparat wird yon dor Firma 
Strohlein & Cie., Fabrik chomisclier Apparate in 
Dusseldorf, hergestellt und geliefert.

Die Untersuchung des Formsandes.
Yon Dr. H u g o  F i ir t h  in Tegel bei Berlin.

I j ie  Erkenntnis vón derNotwendigkeit derRoh- 
material-Untersuchung im Giefiereibetriebe 

hat zuerst dazu gefuhrt, die Gattierung auf 
Grund der cheuiischen Analyse des Roheisens zu 
berechneu und dieses woinoglich nach yorgeschrie- 
bener Zusammensetzung einzukaufen. In letzter 
Zeit machen sich auch in bezug auf den Form- 
sand Uhnliche Bestrebungen geltend; man traclitet 
durch Untersuchung desselben feste Normen fiir 
die yerschiedenen Arten seiner Verwendung und 
gewisse Grundlagen fiir den Einkauf zu schaffen. 
Es diirfte daher ganz zeitgemafi sein, einiges 
iiber die Bedeutung der Formsandanalyse sowie 
iiber die bisher vorgeschlagenen und beschrie- 
benen Methoden zu sagen.

Die wichtigsten Eigenschaften eines brauch- 
baren Formsandes sind: Bildsamkeit, Durch- 
lassigkeit und Feuerbestandigkeit; da alle diese

Eigenschaften in gewisser Hinsicht von der che- 
mischen Zusammensetzung des Sandes abhangen, 
soli yorerst diese besprochen werden.

Der Formsand besteht im wesentlichen aus 
Kieselsaure, Tonerde, Kalk und Eisenoxyd; seltener 
enthalt er geringe Mengen von Magnesia, Alkalien 
und organische Substanzen. In welcher Form 
diese Bestandteile yorhanden sind und wie sie die 
yerschiedenen Eigenschaften des Sandes bedingen, 
hat F ie ld *  iibersichtlich dargelegt; seine Aus- 
fiihrungen seien hier kurz wiedergegeben: Die 
Kieselsaure ist sowohl in freier Form ais Quarz- 
Kieselsaure, wie in Form von Silikaten vorhamlen; 
die freie Kieselsaure ist derjenige Bestandteil, 
welcher den Sand feuerbestandig macht, wahrend 
die Bildsamkeit auf den Gehalt an Tonerde zu-

* „Am erican M anufacturer" , 3. Marz 1906 S. 272.
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f f  ais

ruckzufiiliren ist. Diese ist gewohnlich in Form 
ihres kicselsauren Salzes vorhanden, welches 
13,9 o/o gebundenen Wassers enthalt. Dieses 
chcmisch gebundene W asser ist nach ilen An
gaben von F ie ld *  und R i e s ** der Triiger der 
plastischen Eigenschaften des Sandes, welche 
mit der Entwilsserung des Silikates bei der Be- 
ruhrung mit dcm geschmolzenen Metali verloren 
gehen. Der Gehalt des Formsandes an Kalk 
und Eisenoxyd kann im allgemeinen ohne wei- 
teres ais schadlich bezeichnet werden, da diese 
Oxydo sclimelzbare Silikate bilden, welche beim 
GieBen die Poren der Form verstopfen und 
ihre Durchlassigkeit herabmindern. Der Kalk 
kommt zudern gewohnlich in Form seines Kar- 
bonates im Sande vor und kann durch Frei- 
wcrden der Kohlensiiure zur ZerstSrung der 
Formoberflilche AnlaB geben.*** Nach B o 11 a n d f  
soli der Gehalt an Metalloxyden im Forinsande
3 o/o nicht ubęrsteigen, wiihrend F ie ld  
obere Grenze 8 °/o angibt.

Bestimmte Analysenziffern, welchen der Form- 
sand bei der Verwendung fiir verschiedene 
Zwecke geuiigen soli, lassen sich selbstverstilnd- 
lich nicht angeben. Doch wird im allgemeinen 
das Verhilltnis von Kieselsilure (SiOa) zu Ton- 
erde (Ais Os) maBgebend fiir die Yerwendbar- 
keit des Sandes sein. Dieses Verlialtnis wird 
vor allem der Temperatur entsi)rechen mussen, 
welche das geschmolzene Metali besitzt, und 
zwar muB der Kieselsiluregehalt um so lioher 
sein, je hoher der Schmelzpunkt des Metalles 
liegt. V in s o n n e a u f f f  macht folgende Angaben: 
Der Sand soli enthalten fiir BronzeguB 10 °/o 
Tonerde (max.), fiir EisenguB 8 °/o Tonerde und 
fiir Stahlgufi 5 bis 7 °/o Tonerde.

Vinsonneau gibt aucli eine einfache Methode 
an, die es dem Giefiereileiter gestatten soli, 
moglichst schnell einen Sand beziehungsweise 
ein Sandgemisch ungefahr auf seinen Gehalt an 
Kieselsilure und Tonerde zu priifen. Genaue 
und zurerlilssige Resultate kann hier natiirlich 
nur die chcmische Analyse geben, doch soli die 
Methode, da sie fiir den Betrieb immerhin von 
einiger Bedeutung sein kann, an dieser Stelle 
Aufnahme finden.

Man fiillt, ohne besonderen Druck anzu- 
wenden, das kleine GefaB a vom Yolumen v 
mit dcm zu priifenden Forinsande. Diesen 
schiittet man dann in den Glaszylinder A (von 
gleichem Durchtnesser wie a), den man hierauf 
bis b c mit W asser fiillt. Dann schiittelt man

durch, um den Sand gleichmilBig im W asser zu 
yerteilen, und lilBt absitzen. Hierbei trennt sich
der Sand in zwei Partien d e f  < : v' und f  a  k i

* „A m erican iłam ifac- 
tu re r“, 3. Mfirz 1906 S.273.

** „The F oundry“, Ju li 
1906, S. 337.
*** I l i  e s  a. a. O. S. 340, 

f  „Encyclop.of Foundry". 
f f  F  i e 1 d a. a. O. S. 272. 

f t t  „R evuedeM etallu rg ie“, 
A pril 1906, S. 180.

h :

—  v", wobei v =  v' -f- v" -}- einer gewissen 
Zunahme, die fiir jeden Sand charakteristisch 
sein soli.

D ie untere Partie enthalt zum groBten Teil 
den kieselsilurehaltigen, die obere den tonerde- 
haltigen Anteil des Sandes, die Hohe h wird 
also gleichsain der Feuerbestilndigkeit, h' der 
Bildsamkeit des Sandes proportional sein, so daB

das Yerhaltnis eine fiir jeden Sand cliarak-

teristisclie Konstantę ergibt.
Yinsonneau bemiiht sich in der angefiihrten 

Arbeit iiberhaupt, die Eigenschaften des Form
sandes moglichst durch mathematische Formeln 
zum Ausdruck zu bringen, wie er auch ausfiihr- 
lich graphische Methoden angibt, nach denen die 
Mengen yerschiedener gegebener Sandsorten er- 
mittelt werden, welche fiir einen bestimmten 
Zweck gemischt worden sollen. Es wiirde zu 
weit fiiliren, hier darauf einzugehen; erwahut 
sei nur, daB V. eine allgeineino Formel fiir 
die Verwendbarkeit eines Formsandes aufstellt, 
yorausgesetzt, daB dieser frei von Alkalien und 
Mctalloiden ist. Der W ert des Sandes

__Si Os X  3 -A-ls Os
=  FcsOs X  10 Ca O

Gibt also die chemische Analyse einige An- 
haltspunkte fiir die Brauchbarkeit eines Form
sandes, so ist doch zur Vervollstitndigung des 
Bildes eine mechanische Priifung erforderlich.

Yor allem handelt es sich darum, die Korn- 
groBe des Sandes zu bestimmen; denn kleine 
GuBstiicke und solche, bei welchen es sich um 
eine glatte Oberflachc handelt, werden in mog
lichst feinkornigem Sande gegossen, wahrend fiir 
groBere Stiicke die groberen Sandsorten Yer
wendung finden. Die Untersuchung auf die Korn-

•h’

ih
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grofie erfolgt einfach dadurcli, dafi der Sand 
aufgeschlammt und dann durch Siebo von ver- 
schiedener Maschenweite geschickt wird. R ies  
gibt in seiner wiederliolt erwilhntei Arbeit eine 
genaue Vorsohrift, wie diese Trennung zweck- 
milfiig durchżiifiihręn ist. Er benutzt zur Iso- 
lierung der einzelnen Anteile des Sandes Siebe 
von 20, 40, 60, 80 und 100 Maschen auf den 
Quadratzoll. Der Anteil, der durch das 100- 
Mascheńśieb durchgegangen ist, wird in einem 
Becherglas abermals aufgeschlammt, absitzen ge- 
lassen und Kernach das in der Fliissigkeit 
luspendiert Gebliebene abgegossen; diese Qpe- 
ration wird wiederliolt. Man hat also zuletzt 
nocli zwei weitere Anteile; die Suspension, im 
wesentlichen dic tonerdchaltigen Bestandteile 
des Sandes enthaltend, wird yon R ie s  in seinen 
Analyscn einfach ais Ton angefiihrt, wahrend 
er den sandigen Anteil ais „100 -f-“ bezeichnet. 
In der .nachstehenden Tabelle sind die Grenz- 
werte bezeichnet, in denen sich die Analysen- 
ziffern mehrerer von Ries untersuchter Form- 
sandsorten bewegen:

i u
Maschcnzahl % %

20 0 - -  0,04 0— 6
40 0,02--  0,90 0,16— 9,08
60 0 ,04--  2,3 0,34—42,00
80 0,02-_ 9 9 wł 0,12— 11,64

100 0 ,12--  1,84 0,18—39,16
100 + 46,98--87,02 12,76—76,86
Ton 11,92--52,64 0,86—35,52
(clay)

Gruppe 1: Sandsorten fiir BronzeguB. Gruppe II: Sundsorten 
fiir KisenguB (gewohnlichen MaschinenguB).

Was die Durchlftssigkeit des Sandes betrifft, 
so ist diese nicht nur von dem Verhaltnis der 
Kieselsaure zur Tonerde und von der Menge 
der yorhandenen Metalloxyde und Alkalien ab- 
hangig, sondern wird auch wesentlieh bestimmt 
durch die Grofie und die Gestalt. der einzelnen 
CJuarzpartikelchen.* Die Quarzteilchen sind 
kristallinisch, unregelmafiig gestaltet, wahrend 
der tonerdehaltige Anteil pulverformig ist, woraus 
die Bedeutung der Quarzteilchen fiir die Durch- 
lassigkeit ohne weiteres hervorgeht. Ein Sand, 
der gleichmafiig gekornt ist, das heifit Korner 
von ziemlich gleicher Grofie hat, wird durch- 
lassiger sein ais ein solcher, bei welcliem kleinere 
Korner die Zwischenraume zwischen den groBeren 
ausfiillen. Zur Priifung auf die Porositat des 
Sandes hat E d . S c h o t t * *  folgenden W eg yor- 
gesehlagen: Man formt von einem bereits unter-

* F i e l d  a. a. O. S. 273.
** Y erhandlungen der 14. Y ersam m lung deutscher 

A rchitekten und Ingenieure 1865 (dic M ethode ist 
kurz wiedergegoben in der „G icB erei-Z eitung“ vom
1. F ebruar 1904: »Ueber Form sand* von Schott
u. Lasius.

suchten und von dem zu priifenden Sande unter 
denselben Bedingungen Korper von gleicher 
Grofie und feuchtet sio so lange mit W asser 
an, bis sie, ohne zu zerfliefien, nichts mehr davon 
aufnehmen. Dio Wasserinenge wird durch Wa- 
gung. bestimmt und gibt ein Mali fiir die Durch- 
lassigkeit.

Uin die Porositat zu bestimmen, welche der 
Sand nach dom Erliitzen durch das geschmolzene 
Metali noch behalt, teilt R ie s *  ein von C. W . 
H ord  durchgefuhrtes Verfahren mit. Dauach 
bildet man von den z u priifenden Sandsorten 
mit so viel W asser, dafi der Sand eben formbar 
wird, Wurfel von gleicher Griifie, und zwar so, 
dafi man sie durch gleich viele Schlage von 
gleicher Starkę mit einem kleinen holzernen 
Stampfer in eine holzerne Form eindrttckt. Diese 
Wiirfel werden in einom Gasofen drei yiertel 
bis eine Stunde lang auf etwa 1250° C. erhitzt. 
Nach dem Breuneu werden die W lirfel gewogen, 
48 Stunden im W asser liegen gelassen und 
wieder gewogen; die Gewichtszuuahme gibt die 
Menge des aufgenommenen Wassers und damit 
ein Mafi fiir die Porosi tat des Sandes nach dem 
Brennen; denn es leuchtet ein, dafi jedes 
Schwinden des Sandes sowie das Ausfiillen der 
Zwischenraume durch schmelzende Silikate die 
Wasseraufnahme verringern werden. Zu be- 
merken ist. dafi die Untersuchung, um zuver- 
lassige Yergleichsresultato zu ergeben, immer 
unter den gleichen Bedingungon ausgefiihrt 
werden mufi.

W ichtig ist es noch, durch einen praktischen 
Yersuch die Feuerbestandigkeit des Sandes zu 
bestimmen, wenn auch die chemische Analyse 
in dieser Richtung ziemlich sichere Schliisse 
gestattet. Es ist yorgeschlagen worden, analog 
wie bei der Priifung feuerfester Materialien vor- 
ztigehęn, den Formsąnd iirKogelform zu bringen 
und mit den entsprechęnden Segerkegeln hohen 
Temperaturen auszusetzen. Eine Ztisammen- 
stelhing derartiger Priifungsergebnisse findet sich 
in dem bereits erwahnten Artikel in der „Giefierei- 
Zeitung“ vom 1. Februar 1904. Diese Art der 
Untersuchung erscheint um so wiinschenswerter, 
ais die Lebensdauer des Sandes liauptsaelilich 
von seiner Feuerbestandigkeit abhangt, diese 
also ein Mafi fur den okonomischen W ert des 
Sandes abgibt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dafi sich 
die Untersuchung des Formsandes ziemlich ein
fach gestaltet; sobald sie mehr in Aufnalnne 
kommen wird, werden sich einheitliche Methoden 
herausbilden, nach denen man dann allgemein 
den Formsand bewerten wird.

* A. a. O. S. 337.
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Die Handelsbeziehungen Deutschlands zum Auslande.

I j ie  Formen in der Regelung der Handels- 
beziehungen Deutschlands zum Auslande sind 

auBerordentlich mannigfaltig, und gerade in ihrer 
Mannigfaltigkeit sind sie sehr verschieden von 
den Formen der Handelsbeziehungen, die vor 
etwa zwei Jalirzehnten vorhanden waren. Fiirst 
Bismarck, der Ende der 7 O er Jahre zur Scliutz- 
zollpolitik griff, war kein Freund davon, die 
Aktionsfreiheit PreuBens und spiiter des Deut
schen Reiches allzustark einschranken zu lassen. 
Mit internationalen Vertrilgen aber ist eine Ein- 
schrilnkung der Aktionsfreiheit unter allen Um- 
stilnden verbuiulen; denn sonst hiitten ja solche 
Yertrilge keinen Sinn, und die Einschrilnkung 
ist um so groBer, je bedeutsamer die Verein- 
barungen sind, die in den Yertriigen stipuliert 
werden. Fiirst Bismarck war deshalb auf 
handelspolitiscliem Gebiete zwar immer ein 
Freund yon Handelsyertrilgen, mochte aber an 
die Ausgestaltung des Systems der Tarifyertritge 
nicht herangehen. Nicht. daB er jeden Tarif- 
yertrag vermieden hatte: der deutsch-griechische 
Tarifvertrag, der merkwiirdigerweise auch gegen
wartig noch in der alten Form zu Recht be- 
steht, datiert vom 9. Juli 1884. Deutschland 
konzedierte an Grieclienland damals aber nur 
die Zollfreilieit fiir einzelne Rohwaren und eine 
ZollermilBigung fiir etwa drei griechische Pro
dukte. Wenn damals das Deutsche Reich mit 
anderen Staaten Meistbegiinstigungsvertrage ab- 
schlieBen liefi, so war deutscherseits damit nicht 
viel zugestanden. Jedoch andere Zeiten, andere 
Sitten. Auf die Dauer hiitte sich Deutschland 
in einer solchen Position nicht halten konnen, 
und es war deshalb, wie ja auch die Erfalirung 
bestatigt hat, von grofiem Wert fiir das deutsche 
Gewerbe, daB Anfang der 90 er Jahre des 
yorigen Jahrhunderts an den Ausbau des Systems 
der Tarifvertrilge gegangen wurde. Es wurden 
damals Vertrage abgeschlossen, die Deutschland 
fiir die Vertragsdauer in einer groBen Zahl von 
Tarifpositionen banden, wogegen aber eine Er- 
leichterung der Ausfuhr nach den yerschiedensten 
Landern eingetauscht jvurde, die eine Steigerung 
des Exports mit sich gebracht hat, wie sie iu 
Deutschland friiher nicht beobachtet werden 
konnte. Deutschland trat damals in ein Vertrags- 
yerhaltnis zu Oesterreich-Ungarn, zur Schweiz, 
zu Italien, Belgien, Rumftnięh, Serbien, vor allem 
aber auch zu RuBlaud und zwar nach einem 
Zollkriege, der diesem Staate die Erfalirung 
beibrachte, daB er bei Storung der Handels
beziehungen zu Deutschland mehr ais das letztere 
zu verlieren hatte. Neben den Tarifvertragen 
liefen dann 10 bis 12 Jahre hindurch die alten 
Meistbegiinstigungsvertrage weiter.

Das S y s te m  der T a r if v e r tr i lg e  hat nun 
eine weitere Ausgestaltung erfahren. Es sind 
nicht bloB ihre Einzelbestimmungen yermehrt 
worden, auch die Zahl der Tarifvertriige hat 
sich bedeutend erhoht. Bulgarien und Schweden 
sind zu den Staaten hinzugetreten, mit denen 
solche Yertrilge gesclilossen sind, was bei 
Schweden nament.lich bemerkenswert ist, da 
dieses yorher sich niemals zu einem solchen 
Hamlelsvertrage hat best.immen lassen. Der 
allergriifite Teil des kontinentalen Europas ist 
jetzt in ein Tarifvertragsverhilltnis zu Deutsch
land gesetzt. Man wiirde aber fehlgelien, wenn 
man annehmen wollte, daB es leicht sei, das 
System der Taiifyertrilge vollig durchzufiihren, 
d. h. mit allen Staaten, mit denen Deutschland 
in Handelsbeziehungen steht, zu solcher Ver- 
tragsart zu gelangen. Ein Blick auf die jetzige  
Rcgelung der Handelsbeziehungen Deutschlands 
zum Auslande geniigt, um dies zu beweisen.

Handelstarifvertriige besitzt Deutschland jetzt 
mit RuBland, Italien, Belgien, der Schweiz, 
Oesterreich-Ungarn, Rumiinien, Serbien, Bul- 
garien, Schweden und Grieclienland. Diese Tarif- 
yertrilge unterscheiden sich voneinander silmtlich 
und ganz natiirlicherweiśe, weil die Waren- 
gattungen, die zwischen den einzelnen Auslands- 
staaten einerseits und Deutschland anderseits 
ausgetauscht werden, voneinander verschieden 
sind. Die Vertrilge sind aber auch in bezug 
auf das materielle Recht nicht konform. Zwar 
sind einzelne Neuerungen, wie dio Entscheidung 
von Streitigkeiten durch Schiedsgerichte, so 
ziemlich in alle Vertrage eingestellt; aber wenn 
man die Vertragst.exte untereinander vergleicht, 
so finden sich doch an inanchen Punkten Ver- 
sehiedenlieiten, beispielsweise in den Bestimmungen 
iiber den Grenzverkehr, iiber den zwischen den ein
zelnen Staaten und Deutschland zu beobachtenden 
Yeredelungsyerkehr usw. Es ergibt sich dies 
aus der Entwicklung, die der Verkehr zwischen 
Deutschland und dem jedesmal iu Betracht 
kommenden Staate im Laufe der Zeit genommen 
hat. Es bestelit- ja die Hoffnung, daB die Zahl 
der Tarifvert.ragsstaaten noch yermehrt wird; 
so werden gegenwartig Yerhandlungen iiber den 
AbschluB solcher Vertrage mit S p a n i e n  und 
P o r t u g a l  gepflogen. Es wird auch daran ge- 
daclit, gegebenenfalls m i t D a n e m a r k  in solche 
Verhandlungen einzutreten; yielleicht lieBcn sie 
sich auch mit N o r w e g e n  und H o l l a n d  er- 
zielen. Ob positive Ergebnisse davon zu er
warten sind, mufi dahingestellt bleiben. Bei 
Spanien wird es sich schon in den nachsten 
Monaten entscheiden, da hier das gegenwilrtige 
Abkommen Ende 1900 ablauft. Mit Portugal
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stelit Deutschland iiberhaupt nicht in einem Ver- 
tragsverhaltnis; ein negativres Ergebnis w ii nie 
also an dem bisherigen YerliUltnis nichts Und era.

Den Tarifyertrilgen stelit mm eine grofie 
Anzahl von Abkominen gegeniiber, dio lediglich 
die M e i s t b e g i i n s t i g u n g s k l a u s e l  zur Grund- 
lage haben. Der Verkelir, den man auf dieser 
Grundlage geregelt hat,  ist sogar immer nocli 
bedoutender ais derjenige, der von den Tarif- 
vertr!lgen erfafit wird. Dem groflten Teil nach 
sind es formliche Meistbegiinstigungsvertrage, die 
hier in Frage kommen: so mit der Tiirkei, mit 
Chile, mit China, mit Argentinien, mit Mexiko, 
mit Persien usw. Gan z neuerdings ist ein Fretind- 
schafts- und Schiffalirtsvertrag mit Aethiopien 
geschlossen. Die wiclitigste Bestimmung der 
meisten dieser Yertrage enthalt die Meistbegiinsti- 
gung derart, dafi jeder der Kontrahenten dem 
andern das Zugestamlnis macbt, dali die Yer- 
giinstigungen, die einer dritten Nation gewahrt 
sind oder noch gewahrt werden, auch ihm zu- 
gute kommen.

Zwischen den Tarifvertragen und den Meist- 
begiinstigungsvertragen gibt es aber in der deut- 
schen Handelspolitik noch verscbiedene' andere 
Abkominensformen mit Auslandsstaaten. Zunachst 
kommt dabei F r a n k r e i c l i  in Betracht. Mit 
ihm ist bekanntlich der Haiulelsverkehr durch 
den F r a n k f u r t e r  F r i e d e n s v e r t r a g  ge
regelt. Frankreicli liatte vor dem 7 0 er Kriege 
Handelsvertrage mit verschiedenen deutschen 
Staaten. Durch den Krieg waren sie aufier 
Kraft gekommen, und in dem Friedensvertrage 
wurde bestimint, daB diejenigen Zugestandnisse, 
die einer der Kontrahenten an England, Belgien. 
die Niederlande, die Schweiz, Oesterreicli-Ungarn 
oder Bufiland gewahrte, dem andern Kontra
henten gleichfalls zugestanden werden miifiten. 
Hier und da begegnet man der Auffassung, ais 
ob danacli Frankreicli kein Meistbegiinstigungs- 
land sei. Diese Auffassung ist unrichtig. Man 
wiirde irren, wenn man annehmen wiirde, nach 
dem Texte des Friedensvertrages konnte Deutsch
land boispielsweise Frankreich alle diejenigen 
Zugestandnisse versagen, die es an Italien, also 
an einen in dem Frankfurter Friedensvertrage 
nicht aufgefiihrten Staat, gewahrt. Man inuB 
sieli namlieli klarmachen, dafi alle an Italien und 
an andere in dem Friedensvertrag nicht genannten 
Staaten seitens Deutschlands gewahrten Kon- 
zessionen auf Grund der Meistbegunstigungs
klausel Belgien, der Schweiz, Oesterreicli-Ungarn 
und RuBland, mit denen ja Yertrage vorliegen, 
zugute kommen; also hat Frankreich das Recht 
darauf, die gleichen Konzessionen fiir sich in 
Anspruch zu nehmen. Nicht bloB was direkt 
von Deutscliland an die sechs im Friedensvertrage 
aufgefiihrten Staaten konzediert i s t , sondern 
auch was indirekt ihnen zugute kommt, muB 
Frankreich gewahrt werden, und u m g e k e h r t
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i s t  d a s  g l e i c h e  d e r  F a l i .  Es ware sicher- 
licli wiinschenswert, wenn ein Handelsvertrag 
mit Frankreich zustande kamo und zwar ein Tarif- 
yertrag. In einem solchen konnte der deutsch- 
franzosische Yerkehr eine weit bessere Beriick- 
sichtigung finden, ais ihm jetzt auf dem W ege 
der Meistbegiinstigung indirekt durch die anderen 
Tarifvertrage zuteil wird. Dafi aber Aussicht 
vorhanden i s t , zu einem solchen Tarifvertrage 
in einer absehbaren Zeit zu kommen, kann wrirk- 
lich nicht behauptet werden. Eine Zeitlang scliien 
es, ais wenn franzosische Interessenten ein Ver- 
stiindnis fiir einen solchen Tarifwrtrag gewinncn 
wiirden, und von Frankreich muB schon die 
Alction zum AbschluB eines solclien Yertrags 
ausgehen, da Deutscliland sich einor Zuriick- 
wcisung nicht aussetzen kann. In neuerer Zeit 
aber, namentlich infolge der politischen Um- 
gestaltungen bei der Aenderung des Verhaltnisses 
Frankreichs zu England, flaut dem Anscheine 
nach die Stimmung jenseits des Rheins ab. Es 
ist sogar zu beobachten, daB in der franzosischcn 
Yerzollung deutscher Waren eine etwas kriege- 
rische Stimmung Platz greift. H o f f o n t l i c h  
i s t  d i e  d e u t s c h e B e h o r d e M a n n s g e n u g ,  
s i c h  U e b e r g r i f f e  n i c h t  g e f a l l e n  zu  
1 a s s e n.

Eine andere besondere Regelung hat das 
Verhaltnis zu G r o B b r i t a n n i e n  u nd  s e i n e n  
Ko ł o n i e  n erfahren. Friiher war der Verkehr 
zwischen ihm und Deutscliland durch einen Meist- 
begiinstigungsvertrag geregelt. Er ist schon 
langst abgelaufen, und seit Jahren regelt sich 
das Yerhaltnis jetzt so , daB in Deutscliland 
durch ein Gesetz dem Bundesrate die Vollniacht 
gegeben wird, innerhalb eines gewissen Zeit- 
raumes die Meistbegiinstigung auf dieProvenienzen 
GroBbritanniens und seiner Kolonien zur An- 
wendung zu bringen. Das letzte Gesetz ist 
mit dem 31. Dezember 1907 befristet. Der 
Bundesrat macht von der ihm gegebenen Voll- 
macht so Gebrauch, daB er eine Bekanntmachung 
erlaBt, worin „bis auf weiteres* die Meist- 
begiinstigung den Erzeugnissen GroBbritanniens 
und seiner Kolonien gewahrt wird. GroBbritannien 
selbst erhebt bekanntlich von deutschen Gewerbs- 
erzeugnissen keine Zoile. Es wird somit nicht 
ctwa von Deutschland ein Geschenk an dieses 
Land gemacht, das nicht erwidert wird. Da 
eine der Kolonien GroBbritanniens, Kanada, 
Deutschland durch Diiferentialzolle, durch die 
das Mutterland beyorzugt wurde, benaehteiligte, 
so wurde ihm gegeniiber eine Ausnalime von 
dieser Regelung gemacht, und auch die letzte 
Bekanntmachung des Bundesrats enthalt einen 
Hinweis darauf. Kanada ist also in diese Meist- 
begiinstigungsregelung nicht einbezogen. Ais 
vor einigen Jahren Chamberlain in GroBbritannien 
eine Agitation ins Leben rief, um Schutzziille 
einzufiihren, gewann es den Anscliein, ais ob

Die Handdsbeziehungen Deutschlands zum Aitslande.
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iu den Handelsbeziehungen Deutschlands zu GroB- 
britannien bald eine Aenilerung eintreten wiirde; 
der Mi Ber folg aber, der diesen Bestrebungen 
bisber in Groflbritannien zuteil geworden ist, 
lilBt darauf scblicBen, daB das Meistbegiinstigungs- 
verhilltnis zwischen den beiden groBen Reicl)en 
noch von langerer Dauer sein wird. Es wilre 
ja  auch zu wunschen, daB wieder ein Handels- 
vertrag abgeschlossen wiirde; aber angesichts 
der nicht zur Ruhe gekoniinenen Chamberlain- 
schen Bestrebungen wird vorliiuflg daran wohl 
nicht zu denken sein.

Ebenso wie zu Grofibritannien sind zu den 
Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  von  A m e r i k a  die 
Handelsbeziehungen Deutschlands von selir groBer 
W ichtigkeit. Sie sind gegenwartig in ganz be- 
sonderer Weise geregelt. Einen Handelsvertrag 
mit Nordamerika gibt es gegenwartig nicht mehr. 
Das betreffende Abkommen war am 1. Marz 1906 
abgelaufen. Es ist jetzt durch Gesetz in Deutsch- 
laud der Bundesrat ermachtigt worden, bis zum 
1. Juli 1907 den Provenienzen aus Nordamerika 
diejenigen Konzessionen zugute kommen zu 
lassen, welche Deutschland in B e n  b e t r e f f e n d e n  
H a n d e l s v e r t r a g e n  an Belgien, Italien, Oesier- 
reich-Ungarn, RuBland, RumSnien, die Schweiz 
und Serbien gewalirt hat. Der Bundesrat hat 
von dieser ErmftchtigUng Gebraucli gemacbt. 
Das amerikanische Provisorium hat damit eine 
gauz andere Form erhalten ais das englische. 
E s h a n d e l t  s i c h  g e g e n  i i ber  d e n  Y e r 
e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  n i c h t  
um d i e  M e i s t b e g i i n s t i g u n g ,  a u c h  n i c h t  
u m di o  i n d i r e k t e , w i e  s i e  g  e g ęn ii b e r  
F r a n k r e i c h  a n g e w e n d e t  w e r d e n  m u 6.  
Es ist den nordamerikauisclien Staaten nicht etwa 
versprochen worden, ilmen alle Begunstigungen, 
die Deutschland an Belgien, Italien usw. ge- 
walirt hat, auch zuzuweiulen, sondern es ist 
ausdriicklich festgesetzt, daB die in den aufge- 
fubrten Vcrtragen stipulierten ZollermaBigungen, 
Zollbefrelungen und Zollbindungen aucli auf die 
amerikaniseben Waren angewendet werden kijn-  
nen,  weitere aber nicht. Damit ist etwas ver- 
wirkliclit, was von den Yereinigten Staaten von 
Amerika selbst angeregt ist, und das jetzige  
deutsch-amerikanische Abkommen naliert sich 
dem R e z i p r o z  i t a t s v e r t r a g e .  Deutschland 
hat an Amerika dieses Zugestamlnis auch nur 
in der Voraussetzung gemacbt, daB es bis zu 
dem angegebenen Zeitpuukte zu einem neuen 
Handelsvertrage kommt. Jedenfalls ist mit 
dieser Form bei der Regelung der Haudelsbezie- 
bungen die Basis gefunden, auf der es mit Nord
amerika iiberhaupt nur zu einem AbschluB 
kommen kann. Die Vereinigten Staaten von 
Amerika stellen sich auf den Śtandpunkt, daB 
ilmen, wenn sie einem dritten Staate Vergiinsti- 
gungen zuteil werden lassen, die sie einem an- 
deru schon eingeraumt haben, dafiir noch be-

sondere Zugestandnisse gemacbt werden miissen. 
Wenn Deutschland sich auf einen ahnlichen 
Śtandpunkt stellt, so handelt es nur korrekt.. 
Ob es bis zur Mitte des nachsten Jahres zu 
einem neuen Vertrage mit Nordamerika kommen 
wird, stelit dahin; vorlaufig hat die amerikanische 
Regierung noch nicht einmal das Versprechen 
einlosen konnen, das sie bei der Vereinbarung 
iiber das jetzige provisorisclie Abkommen ge- 
geben bat, uml das dahin ging, daB einige Er- 
leichterungen in dem amerikaniseben Verzollungs- 
verfahren eintreten wurden. D ie  A m e r i k a n e r  
w e r d e n  e r s t  e i n m a i  g r u n d l i c h  d i e  W i r - 
k u n g e n d e s  V e r 1 u s t e s e i n e s w  e r t v o 11e n 
A b s a t z g e b i e t e s z u sjpii ren  b e k o  m ni e n 
m ii s s e n , d a m i t  s i e  s i c h  k l a r  d a r ii b e r 
w e r d e n ,  w e i c h e n  W ę r t  d i e  G e g e n s e i t i g -  
k e i t b e i h a n d e l s p o l i t i s c h e n  Z u g e s t a n d - 
n i s s e n  hat .

Je weniger Aussichten sieli auf eine end- 
giiltige dauernde Regelung der Handelsbezie- 
hungen zu Nordamerika eroffnen, um so wicli- 
tiger werden d io  d e u t s c h e n  B e z i e b u n g e n  
z u A r  g e n t i l i  i en.  Mit Argentinien verbindet 
Deutschland gegenwartig ein Meistbegiinstigungs- 
yertrag; Es ware zu wunschen, daB dieser in 
absebbarer Zeit zu einem Tarifvertrage urn- 
gewandelt wurde. Argentinien wiirde damit 
gar keinen vollig neuen W eg beschreiten; es hat 
bereits einen Tarifvertrag mit den Yereinigten 
Staaten von Amerika abschlieBen wollen; diese 
haben ihu aber nicht ratifiziert. Es ist ganz 
selbstyerstandlicli, daB in Deutscbland Riicksicht 
darauf genommen werdon wird, daB fiir einen 
Staat, dessen Finanzen noch nicht ganz geordnet 
sind, der Zolltarif eine grćifiere Bedeutung hat, 
ais fiir einen aiulern; aber daB Argentinien 
ebenso wie Deutschland an einem Tarifvertrage 
grofies Interesse hat, liegt auf der Haiul, um 
so melir, ais W eizen, Mais und Fleiscb Export- 
artikel Argcntiniens sind, die mit den gleichen 
aus don Vereinigten Staaten von Amerika kon- 
kurrieren und bei einer Vcrzollungsbevorzugung 
die letzteren aus dem Felde schlagen konnen. 
Jedenfalls wiirde ein deutsch - argentinisclier 
Tarifvertrag Bedingungen enthalten, die auf die 
besondere Lage des in Rede stebenden siidameri- 
kanischen Staates Bezug nehmen wiirden, und 
insofern wiirde aucli dieser Vertrag eine neue 
Art der Regelung der Handelsbeziehungen sein.

Man sielit, das System der Regelung der 
Handelsbeziehungen Deutschlands zum Auslande, 
das gegenwartig in Geltung ist, ist durchaus 
kompliziert. Es sind die verschiedcnsteu 
Formen fiir die Regelung gewahlt. So na
turlich dies ist, so wenig scbadlich ist es auch 
fiir die deutschen Interessen. Zu wunschen 
bleibt immer nur, daB Deutschland mit der 
groBen Mehrzahl der Kulturstaaten Beziebungen 
aufrecht erhalt, die es ermogliehen, daB der
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Warenaustauscli immer groBer wird. Deutsch- 
lands Aufienhandel hat fiir die Nation bereits 
eine so groBe Bedeutung, daB auf ilm stetige 
und besondere Riicksiclit genommen werden muB. 
Von 1900 bis 1905 stieg der Wert des AuBen- 
liamlels im Import und Export im Spezialhandel 
von 10,8 Milliarden auf 13,3 Milliarden, der 
Wert der Ausfuhr an deutschen Fabrikaten von 
4,8 auf 5,8 Milliarden. Die Zahlen lassen 
deutlicli erkennen, wie wertvoll der AuBenhandel 
fiir die deutsche Nation geworden ist. Sie lassen 
weiter den ScliluB zielien, daB die Art der 
Kegelung unserer Handclsbezielningen zum Aus- 
larido, wie sie in den letzten Jahrzelinten voll-

zogen ist, die richtige Balm zur Walirung der 
deutschen Interesseh darst.ellt. Die deutsche 
Regierung sollte sich in ihrer Handelspolitik 
weder durch die Politiker, die mit dem Zollkricg 
spielen, noch durch die Handelsvertragspolitiker 
quand meme beeinflussen lassen. Die Beziehungen 
zu jedem Lande werden individuell beurteilt 
werden miissen. U n t e r  U m stilnd en  k a n n  
a u c h  e i n  Z o l l k r i e g  n ii t z 1 i o li w i r k e n ; 
a b e r  d i e s e r  s o l l t e  n u r  d a n n  u n t e r -  
n o in m cii w e r d e n ,  we n n  man g e n a u  we i B,  
d aB er  z u m  B e s t e n D eu t s ch 1 an d s a u s -

Die Knappschafts-Berufsgenossenschaft.

Aus dom Boricht fiir 1905 teilen wir folgendes 
mit: Am 1. Oktobor 1905 waren seit dom 

Inkrafttroten des Unfallyersichorungsgosotzes 
vom 6. Juli 1884 und dom Beginn der Tiitigkoit 
dor Berufsgenossenschafton 20 Jahre verflosson. 
Das Viortoljahr vom 1. Oktober bis 31. Dezember 
1885 ist dem Goscliiiftsjahre 1886 zugereehnot 
worden; in dem yorliogondon Berichte werdon 
somit dio Ergebnisse des 20. Goschiiftsjahres dor 
Knappscliafts - Borufsgonossonseliaft mitgeteilt. 
Dieso Gelegenhoit bietet Yoranlassung, die Haupt- 
orgobnisse der zuriickliegenden 20 Jahre zu- 
sammengofaCt yorzufUhren. Es sei bemorkt, daC 
sieli dio Zahl dor yorsicherton Personen von 
343709 auf G47458 erlioht, also nahezu verdoppelt 
hat; dio gozahlton Arbeitsliihno haben sich mehr 
ais yordreifacht, namlich von 250802479,60 J l  auf 
769872 668 J l ,  und der jiilirlicli auf einen Arbeiter 
ontfallendo Lolinbotrag ist von 729,69 J t  im Jahre 
1885/85 auf 1189,07 J t  im Jahre 1905 gostiogon; 
im ganzen wurden von dor Knappschafts-Berufs- 
gonossensohaft aufgehrachl mehr ais 202 Millionon 
Mark; in den Rosorvefonds sind zuriickgolegt 
weit iibor 42 Millionen Mark. Es war keine 
loiehte Aufgabo, die den Berufsgonossonschafton 
zufiel. Das Unfallvorsichorungsgesetz hatte in 
dor Wolt keinen Vorgiinger, an dor praktischen 
AusfUhrung dossolben muliton die Berufsgonosson
schafton boweisen, dafi sie den hohen Anfordo- 
rungen, dio an sie gostellt wrurdon, gowaclisen 
waren. Dat! sio densolben gerecht gowordon 
sind, dariiber diirfte ein Zweifel nicht bestehon. 
Die Schwiorigkeiten, die sich bei der Aus- 
fiihrung dieses, in das gesamto geworblicho 
Lebon Doutschlands tief eingreifenden Gesetzos 
ergeben haben, konnten nur durch die hingebende 
Tiitigkoit der an dor Selbstverwaltung der 
Berufsgonossonschaften interossierten Mannor, 
dio in uneigennUtziger Weise unentgeltlich ihre 
Kriifte in don Dionst dor guten Sache stollten, 
Uberwundon -werden. Nur wenn den Berufs- 
genossenschaften boi dor beabsiehtigten Utn-

gestaltung der drei Vorsicliorungszwoigo dio 
Solbstvorwaltung orhalton bloibt, konnen von 
densolben in Zukunft die bishorigen orsprioG- 
lichon Leistungon orwartet worden; denn dafi 
dio Unfallyorsichorung von don droi Versicho- 
rungszwoigen dio beston Erfolge erziolt hat, ist 
allseitig anorkannt wrorden.

Die Roichsrogiorung geht noch immer nicht 
dazu Uber, zur Abiindorung und Milderung dor 
rigoroson Bostimmungon dos § 34 des Unfallvor- 
sichorungsgosotzos yom 30. Juni 1900 iiber die 
ungohouro Anfiillung dos Reservefonds dio Hand 
zu bioton, trotz aller Eingabon und Potitionon, 
welche don Boweis liefern, dat! seiten eine go- 
sotzliclie Vorschrift so viel Unzufriodonhoit her- 
yorgorufon hat, wie diese.

Im Berichtsjahre hat die Berufsgenossen.schaft 
das Heilverfahren innorhalb der orsten 13 Wochen 
nach dom Unfallo gemiit! § 76c des Krankenvor- 
sicberungsgesetzes in 1465 Fiillen iibornommen. 
Nach dor Art der Yorlotzung unterschiodon sich 
dio Falle in 588 Knochonbruclio, 94 Augonvor- 
letzungen und 783 sonstige Yerlotzungen. An- 
staltsbehandlung erfolgte in 1456, ambulante Bo- 
handlung in 9 Fiillen. Der Erfolg der Behand- 
lung war in 1176 Fiillen =  80,3 o/o ein gUnstigor, 
in 289 Fiillen =  19,7 o/o oin ungunstiger. Die fiir  
das Heilyerfahren aufgewendoton Gosamtkosten 
beliofen sich auf 247 288,61 J t,  dayon wurdon durch 
dio Knappschaftskasson orstattot GO 982,10 J l,  so 
dafi der Berufsgenossensohaft aus dorUobornahine 
des Heilyerfahrons 186306,51 J l  Ausgaben or- 
wTuclisen. Im Vorjahro botrug dor Aufwand fiir  
1414 1'iiUo 153395,76 J t.

Gemiili don §§ 57 bis 60 des Statuts w'aron 
750 Buroau- und Botriobsboamto, Markscheider 
und Genossonschaftsmitglieder mit einem Jahros- 
arbeitsvordienste von 5803232 J l  yorsichert. Dio 
Zahl dor Versicherten betrug im Vorjahro 699 
mit einem Einkommen von 5354921 - tt .

Die durch dio roclitsprochondo Tiitigkoit dor 
Schiedsgerichto orwachsenen und bei der Knapp-
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schafts-Borafsgenossenschaft von joder Sektion 
fiir sich zu tragendon Kosten betrugon fiir das 
Jalir 1905: 135318,77 J l.

Die zur Anmeldung gelangten Unfiille des 
Jahres 1905 vorteilen sich auf die einzelnen 
Wochentago wie folgt: Zahl der Unfiille

Sonntag Montag Dicnstag Mlttwoch
1485 12 955 13 841 13 374

Donnerslag Frcitag Samstag
12 898 13 386 13 932

Z usam m en: 81871.

Im Jaliro 1905 ist ausnahmswoiso nicht dor 
Dionstag, sondern der Satnstag der nnfallreichste 
Tag init 13932 Unfiillon, worauf dor Dienstag 
mit 13841 folgt. Dagegen Uberwiegt der Dions
tag in dem zwolfjahrigen Durchschnitto der Jahre 
1894 bis 1905 allo iibrigen Tage der Wocho. Der 
Grund fiir die hoho UnfallzifTor an diesem Ta *o 
liifit sich nicht fo.ststellon, es diirfte aber dio 
schon frtiher ausgesprocheno Yermutung zu- 
trefren, dafi dieselbo durch das Foiorn vielor Ar- 
beiter am Montag beoinfluflt wird. Die Durch- 
schnittszahl dor auf oinen Monat ontfallenden 
Unfiille borechnet sich auf 6822, dor Februar woist 
aber nur 5680 auf. Dio hSchste Zahl der Unfiillo 
bringt dor Januar mit 7524.

Grofioro Unfiillo (Massenunfallo), d. h. solcho, 
boi donen 10 odor mehr Personen oinen Unfall 
orlitten, eroignoton sich, w ie in den boiden Vor- 
jahron, 6. Hiorbei kamen 23 Porsonen zu Todo, 
83 wurden vorletzt; im ganzon also Y erun- 
gliickton 106.

Gegen das Vorjahr erhohton sich die ent- 
schiidigungspflichtigen Unfiillo von 9950 auf 10066, 
also um 116 oder um 0,06 auf 1000 Yorsicherto. 
Dio todlichon Unfiillo steigerten sich von 1178 
auf 1235 oder urn 57, d. s. 0,08 auf 1000 Versicherte 
mohr ais im Vorjahre.

Das AnteilYorhiiltnis der einzelnen Ursachon 
der entschiidigungspfliehtigon Unfiillo stollto sieli 
in don Jaliren 1895 ioos

% %
G efahrlichkoit des Botriebos an  sich 57,78 68,51
Miingel des B etriobes im besonderen 0,96 0,90
Schuld der M itarbeiter . . . . .  4,02 3,73
Schuld der Verlotzten . . . . . .  37,24 26,86

Das Anteilverhaltnis hat sich hiernach durch- 
geliend zuungunsten dor Ursacho „Gofiihrliehkoit 
dos Betriobes an sicli“ voriindert.

Das AnteilYorhiiltnis der Unfallfolgen an der 
Gesamtzahl der ontschiidigungspflichtigon Unfiille 
hat sieli im Laufe dor Jahre bedoutend verschoben, 
wie sich aus nachsteliondor Aufstollung orgibt. 
Es nahmon an dor Gesamtzahl teil in den Jahron:

1885/8$ 1905
% % 

die Todosfiillo m it . . . 873 =  38,54 1235 =  12,27
die Fiille m it dauernder 

yolliger Erwerba-
unfahigkeit m it . . .  89 =  3,93 62 =  0,61

die Fiille m it dauernder 1885/86 1905
toilweiser Erw erbs- . % %
unfiihigkcit m it . . . 543 =  23,97 3916 =  38,90

dio Fiillo m it yoriiber- 
gohender Erw erbs-
unftihigkeit m it . . . 760 =  33,56 4853 =  48,22

Dio Todosfiillo und dio Fiille mit dauernder 
volligor Erworbsunfiihigkeit haben sich im Jahre 
1885/86 bis zum Jahre 1905 verhaltnismiiCig um 
das Mohrfache des orsten Jahres Yorringert, wo- 
gogen dio loichteren Unfiille, besonders diojonigen 
mit dauerndor toilweiser Erworbsunfiihigkoit, ont- 
sprochond zugonommon haben.

Dio Zahl der auf 1000 Versichorto ontfallenden 
angomeldoton Unfiille ist von 65,45 im Jahre 1886 
auf 126,45 im Jahre 1905, also um 61 auf 1000 
Yorsicherto =  93,20 °/o gestiegon. Bei don ont- 
scliiidigungspflichtigen Unfiillen hob sich die Zalil 
Y on 6,59 auf 15,55, mithin um 8,96 auf 1000 Ver- 
sicherto oder um 135,96 c/o. Mit Ausnahme woniger 
Jahre hat also eino dauernde betrśichtliche Zu- 
nahmo der angomoldeten und namentlich der 
ontschadigungspflichtigen Unfiille stattgefundon.

Die Umlage fiir 1905 setzt sich wio folgt zu- 
sammon: j t
1. Aus don U nfallentschttdiguiigeii . . . 18015761,92
2. Aus don Kosten der Fursorge fiir Y er- 

letzto im ierhalb der W artezeit . . .
3. Aus den Kosten der U nfalluntersuchung

usw., des R echtsganges und der Unfall- 
Y orhiitung.......................................................

4. Aus d. Yorw altungskosten d. Sektionen
5. Aus den Ton den Sektionen gem einsam  

zu tragendon L a s tc n :
a) die Y erw altungskostcn

dcsGouossenschaftsYor- jt, 
s t a n d e s ............................ 54947,66

b) die Ausfalle an ITmlage
fUr 1904 ........................ 32913,33

c) der zur Ergiinzung des 
Betriebsfonds aufzu- 
bringende B ctrag  yon 10000,00

97860,99
D araufkom m en  in Anrech- 

nung d. Zinsen d. Botricbs- 
fonds, die Strafon der Be- 
triobsunternohm er u. die 
nachtraglich  eingegaiige- 
nen IJm lageausfiille m it 12849,57 

bleiben
6. Aus der E inlage in den

lło s e ry e fo n d s .......................  3484631,04
D araufkom m en in Anreeh-

nung die Zinsen dieses
Fonds m i t .......................  1266032,13

ble i b e n ______ 2218598,91
Zusammen 21553753,42 

Davon kom m en in Abzug die Einnahm en
aus N achtragsheberollon m it ’/* . . . 9058,84

bleiben 21544694,58

186306,51

452170,50
595904,16

85011,42
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Die Erhohung dor Umlage von 19899 140,70 M  
im Jaliro 1904 auf 21544 694,58^  im Jaliro 1905 
betrug 1045 553,88 J l  oder 8,3 o/o. Gegen das Jahr 
1885/86, fiir welches 2594377,05 J l  orhobon wurden, 
ist dio Umlago dos lotzten Jahres um molir ais 
das Aclitfacho gostiogon.

Dio Erhohung dor Gosamtunfallkoston yom 
Jahro 1904 zum Jaliro 1905 war roeht bodoutond. 
Auf oinon Arbeitor borochnet betrug sio 2,31 J l,  
auf 1000 JL Lohnsumme 1,41 Dor Yorgloieli 
zwischen. dem Jahro 1885/86 und dom Jahro 1905 
ergibt eino Steigorung von 7,55 JL auf 33,28 J l,  
d. s. 25,73 JL odor 341 o/0 molir fiir einon Arboitor 
ais im ersten Vorsicliorungsjahro.

Dor RoserYofonda stand am 31. Doz. 1904
zu Bucho m i t ..............................................  38718122,64

GomiiB § 34 des G ew orbe-U nf.-Y ora.- 
Gcs. muBton dem Reservefonds fiir das 
Ja h r  1905 9 o/o dieses B estandes zu- 
gefiihrt werden m i t ................................  3484631,04

M ithin betrug  derselbo am  Schlusse dos 
Jah res  1905 ..................................................  42202753,68

Bericht uber in- und

Patentanmeldungen, 
w elche von dem  angegebenen  T age an w a h r e n d  
z w e i e r  M o n a t e  zur  E in s ich tn ah m e  fu r jed e rm an n  

im  K a ise rlich en  P a ten tam t in B erlin  au slieg en .

23. Aug. 1906. KI. 31 a, R  21976. K ippbarer Tiegel- 
schmelzofen. Georg R ietkotter, H agen i. W ., Oststr. 6.

27. A ugust 1906. KI. 24 f, R 20 370. Y orrićhtung 
zum E ntfernen der Schlacke bei G aserzeugern m it 
einem zum Entfernen dor Sehlacken nach unten urilr 
legbaren  R ost und einem den Einsatz beim  AbBchlackcn 
Btiitzondon H ilfsrost. Aug. R iibenkainp, Dortm und, 
K aiser W ilhelm -Alloe 4.

KI. 49 e, F  20 825. M echanischer Sclim iedeham m er 
m it Y orrićhtung zur R egelung der Anzahl und Stiirke 
seiner Schliige. F ranz Fritzache, Noaaen i. S.

KI. 49 o, St 9981. Schiniedepreaae m it Kniehobel- 
antrieb  und Yeratellbarom Hub w ahrend des Ganges 
der Maschine. J . P . Sturm , Koln, D rachenfelsstr. 43.

KI. 49 f, B 41384. R adreifenw iirm vorrichtung. 
F ritz  B rand, H olthauson b. Dusseldorf.

KI. 49f, D 16142. Y erfahren  zur AuBfiihrung 
von SchweiBungen m it n ilfe  von elektrolytiach ent- 
wickeltem W aseorstoff und SaueratofT. W ilhelm  Droyor, 
Bad Rothenfelde.

KI. 49 f, H  36 754. Richtm aschino fiir Rohre, 
W ellen und Fassoneisen. Otto H eer, Z iirich; Y e rtr.: 
Otto Hoesen, Pat.-A nw ., B erlin W . 66,

KI. 49 f, K 29 509. B icgeniaschine fur F lach- 
und Fassoneisen m it drei in gleicher R ichtung an- 
getriebenon W alzen. K arl Kohut, Nawojowa b. Neu- 
Sandec, G alizien; Y e rtr.:  C. Fehlort, G. Louhier, 
F . Harm son, A. B iittner, Pat.-Anwiilte, B erlin SW . 61. 
F iir dieso A nm eldung ist bei der Prfifung gemiiB dem 
U ebereinkom m en m it O esterreich-U ngarn Yom 6. 12. 91 
dio P rio rita t auf Grund der Anm eldung in Oeater- 
reich vom 17. 6. 04 anerkannt.

30. August 1906. KI. 19 a, K 28 403. E inrichtung 
zur Y erhinderung des WandernB von Eiaenbahn- 
sebienen. K alker W erkzeugm aschinen-Fabrik  B reuer, 
Schum acher & Co. A.-G., K alk b. Koln.

Die bedeutende Einlage in den Reservefonds 
von rund 3 ’/* Millionen Mark macht 16,2 o/0 odor 
fast don sochsten Toil dor Gesamtumlago aus. 
Die Borufsgonossonschaften miissen im Namen 
des in ilinen voroinigton deutschen Gewerbes 
gogon dioso ungerechtfertigto, uborlUissige Be
lastung immer wiodor um so molir Protest ein- 
logen, ais dem ausliindischen Geworbe soloho Last 
nicht zugoinutot wird.

Dio Yorwaltungskosten dos Gonossenscliafts- 
vorstandos und dor Sektionen zusammon be- 
trugon im ganzen und in Prozonten der Jaliros- 
umlago: 1904 615631,52*0=3,1 o/0, 1905 658449,06^  
=  3,lo/o. Dio Kosten der Unfalluntorsuehungen, 
der Feststollung dor Entschiidigungen, die Schiods- 
gorichts- und Unfallvorliiitungskoston sowie dio 
Koston dos Heilverfahrons innerlialb dor ersten
13 Woohon nach dom Unfallo stellon sich wio folgt:
1904 526 560,94 J l —  2,6 °/«, 1905 030879,77^ =  2,9%.

Dio Zalil dor Betriebo bolief sich auf 2055, 
dio Anzahl dor Arbeitor auf 647 458, die ganzo 
Lohnsummo auf 769872 668 J i,  dor Durchschnitts- 
lolin eines Arbeiters auf 1189,07 J l.

auslandische Patente.
KI. 31 b, B 40 464. H ydraulische Form m aschine. 

Philibort BonYillain u. Eugfme R onceray, PariB; Y ertr.:
A. B auer, Pat.-A nw ., B erlin SW . 13.

KI. 31 c, R 21344. Y erfahren  zum GieBen y o i i  

diinnwandigen Bolialtorn, z. B. Badewannon und Kossoln. 
Jo h n  C. Reed, Alleghony, Ponns., Y. St. A .; Y e rtr.:
II. Neuendorf, Pat.-A nw ., Berlin W . 57.

3. Septem ber 1906. KI. 7b, H  33 517. Y erfahron 
uud Y orrićhtung, um R ohre oder Y ollkorper durch 
absatzweises A usstrecken vom groBton nach dem 
kleinsten D urchm esser hin koniach zu ziohen oder zu 
walzen. Chr. H iilsmeyer, Dusseldorf, G rabenstr. 3.

KI. 26 a, C 13 355. Y erfahren  zur N utzbarm achung 
y o i i  W iischebergen (Lesebergen, K laubebergen, B rand- 
schiefer) der Zechen. Carl W ahlen, Koln, St. Apern- 
straBe 25, u. Dr. N. Caro, Berlin, Sleineckestr. 20.

KI. 49 b, n  36 131. K reissiigeblatt m it auawechscl- 
barcm , aus einem  Stiick bestehendem  Zahnring. GustaY 
Henckell, Rem scheid-Bliodingbausen.

6. Septem ber 1906. KI. 24 i, M 29143. Luft- 
zufiihrungseinrichtung fiir Feuerungen, denen der 
Brennstoif in eincin unterhalb  des Rostes liegondon 
und yon LuftzufUhrungsdiisen um randeten  Trogo zu- 
gefiihrt wird. M aschinen- und D am pfkesselfabrik 
„G uilleaum e-W orko1',  G. m. b. n . ,  N eustadt a. d. H aardt.

KI. 24 k, Z 4334. U eber dem Rost liogendes 
Fouergewolbe m it eingebottotom  Kiihlrohr. R obert 
Zoiller, Miinchen, T heresienstr. 83.

G eb rau c h sm u ste re in trag u n g e n .
27. August 1906. KI. Ib , Nr. 285 837. Eisen- 

scheider, boi wolchem die segm entform igen Polachenkel 
einea in einer A ufgabetrom m el untergebrachton E lektro- 
m agneten auf ihren  Uinfliichen ineinandergreifende 
M agnetstabe tragen. GustaY AVippermann, Maschinen- 
fabrik  und EisengieBerei, G. 111. b. IŁ, K alk b. Koln.

KI. 31 c, Nr. 285 580. Infolge D rehung an dem 
Modolle festzustcU enderM odellausheber. n c in r . Krings, 
D usseldorf, B ruchstr. 48.

KI. 31 c, Nr. 285 714. Losbare Y erbindung Yor- 
springender M odcllteile m it durchgehendem , an seinem 
einen Ende in einer steigonden Schraubenfliiche ge-
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fiihrtom Y orbindungsstift. Eduard IIHse, Leipzig-Klein- 
Zscliochcr, G erhardatr. 7.

KI. 31 c, N r. 285 737. Mit Oeffnungen zum Hin- 
durchzielien der Modcllteile aus dem Sand Yorsehcno 
Form platte. Philipp PreuBig, Riiboland a. Harz.

3. Septem ber 1906. KI. 1 a, Nr. 286 168. Bccher- 
w erk mit durohliiasigen Becherwiinden zum Fordern  
und gleichzeitigcn Entwfissern, insbosondere von Fein- 
kohle. D illinger Fabrik  gclochtor Blecho Franz Moguin
& Co., A.-G., D illingen a. Saar.

KI. 18c, Nr. 286 138. Y orrichtung zur Yerhtttung 
des W erfens ilaclier M etallgegenstando boim Hiirten, 
beatehend aus zwei gelenkig YCrbundenen durclilochton 
F la tten . F ritz  Hefendehl, Kierape i. "W.

KI. 19a, Nr. 286 473. L aschenfu tter fiir Scliienen- 
stoBe. Joaef Rosenbaum, Golaenkirchen.

K I. 2 4 o , N r. 109684 , vom 22. F ebruar 1905. 
S c h e b e n  & K r u d e w i g  G.  m.  b. H.  i n  H e n n e f  an 
dor Sieg. Sauggaserzeuger.

Der Boden doa R aum es unter dom Rost e ist zu 
einem Kanał ausgebildct, in dem eine Forderschnecke r  
g e lagert ist. An den Schneckcnkanal schlieBt sich oin 
Rolir q an, welchen unter W asser in den W aaserbohiil-

K l. 24 o, N r. 169378,
vom 20. Septem ber 1905. 
G a s m o t o r  e n - F a b r i k  
D o u t z i n K o 1 n - 
D e u t z. Gaserzeuger 
m it oberer und unterer 

Feuerung und da- 
zwiselienliegender Gas- 
entnahmestelle,

D er Gaserzeuger, -wel
cher oben oflen sein 
kann  und Luft sowohl 
von oben ais auch Yon 
unten zugefulirt erhiilt, 
besitzt eine unten offene 
Rinne d, untor w e lch e r 
sich das Gas Y o r  dem 

Absaugen durch R ohr g sam inelt. Um nun in die 
u n ter dieser Rinne befindlicho Brennstoffschicht ge- 
langen zu konnen, besitzt die Rinne m ehrere oben Yer- 
achlieBbare Schachte s , durch die Schiireisen ein- 
gefuhrt werden.

Trtiger b gelegt, m it dem es unter den beiden Schleif- 
kontakten  c und d  Yerschoben werden kann. W ahrend 
der E rhitzung und SchweiBung wird auf dio SchweiB- 
stelle ein D ruck ausgeiibt, und zwar in der W eise, 
daB eino auf dem Arm  e gelagerte  PreBrolle f  die 
Niihte zusam m endruckt. Diese Pressung  vrird unter- 
atiłtzt durch Schlage auf dio Ito lle , bew irkt durch 
den H am m er g.

Deutsche Reichspatente.
KI. 81 b ,  N r. 1 7 0 2 7 7 , vom 22. Ja n u a r  1905.

A l f r e d  G u t m a n n , A k t i o n g e s e l l s c h a f t  f ii r 
M a s c h i n e n b a u  i n  A 11 o n a - O  11 e n s o n. Form - 
maschine mit gegeneinander rerstellbarer Modeli- und 
A bsetzplatte f i ir  die Form,

Dio das Modeli m tragoudo 1’Iatto c iat verstell- 
und feststellbar e ingorich tc t, um , wonn die A.bsetz-

platte  o n icht in paral- 
leler Lago ih r genii- 
he rt w ird , sich dereń 
schiefer Lago entspre- 
cliend einstcllen zu kon
nen, wo durch ein gutes 
Abziehen der fertigen 
Form  Yon dem Modeli 
ermiSgiicht wird.

Dio L ag er b des ala 
W endeplatto  eingerich- 
teten  Tisches c konnen 
fiir sich durch Schrau
ben e festgoatellt werden. 
Letzterew erdcn zuniichst 
gelost, dann wird die Ab- 
legeplatte  a gegen sie be- 
w^egt, wobei, falls a auf 
seiner U nterlage d  schiof 

aufsteht, sieli die W endeplatte  c m it dem Form kasten  f  
rich tig  (parallel) gegen a einstellt. W erden je tz t die 
Schrauben e angezogen, so Yerharrt dio W endeplatte  c 
auch beim Sinken der Ablegeplatte o in  ih rer Lage 
und die Form  kann, ohno Y erletzt zu werden, aus ihr 
herausgezogen werden (F igur 2).

ter t ausm iindet. Durch D rehen dor Schnecke wird 
dio Asche in den Beliiilter t gefo rdert, ohno dafi 
oinorseits Luft in den G enerator gelangt und ander
seits die beim Abloachen der Schlacke ontstehenden 
W asserdam pfo in den Rostraum  zuruckstrom en und 
die Zusamm ensetzung dos G eneratorgasos unorw unscht 
beeinflusson konnen.

KI. 7 b ,  N r. 169041 ,- vom 16. F eb ru ar 1904. 
n  u g o  H e  1 b e r  g  o r i n M iłn  c h  o n. Elektrische SchweifS- 
maschine f iir  uberlappte Niihte.

Die SchweiBung der uberlappten Rohre geachioht 
durch olektrischo W iderstandserbitzung durch einen  
Stroni yoii niedriger Spannung und hoher Strom - 
atiirke. Das zu schweiBende R ohr a wird auf oinen
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Gase durch ein pulverform iges M ateriał, z. B. Kohlen- 
pulYor, fiihrte. Es tr it t  jcdoch sehr bald eine Yer- 
stopfung der Kohlenpulverschicht ein. Dies -wird ge- 
niiiB Yorliegendein V erfaliren dadureh yerhindert, daB 
das gepulverte M ateriał wahrend des Durchzuges des 
zu reinigenden Gases k ra ftig  gepeitscht wird, so dali 
die einzelnen Teilchen in schwebendor Bew egung ge- 
łialten werden. Das Poitschen wird zweckmaBig mit 
Hilfe von auf einer W elle a angeordneten  Schlugern b

K I. lO ii, N r. 108228, vom 24. Dezom ber 1904. 
H e i n r i c h  K o p p e r s  i n E s s e n  a. d. Rulir. Yor- 
richtung m it wagerecht beweglicher Planierstange zum  
Einebenen der Kohle in liegenden Knksofen.

Dio P lanierstange c, welche die iiblichen AYerk- 
zeuge d  zum Einebenen der Kokskohle besitzt, wird

ausgefiihrt. Das gepulverto M ateriał befindet sich in 
dem zylindrisehen Behiilter c und wird h ier durch 
dio SchlSgor b fortw ahrend in wirbelndo Bewegung 
yersetzt. Das m it Staub boladene Gas tr it t  bei d  ein 
und verlaBt dio Tromm el boi e. H ier ist ein Sieb /' 
eingebaut, um hochgeschleudertcs l ’ulver zuruck- 

zulialten. E ine E rneuerung des 
gepulvorten M aterials muB zeitwei- 
lig  Yorgenommen werden.

K I. 1 8 a , Nr. 107100, vom
14. A ugust 1903. H u g o S c h u l t o -  
S t e i n b e r g  i n  D t t r o n  b. Stok- 
kum, Kreis Bochum. Verfahren  
zu r  Ilerstellung von B riketts aus 
eisenhaltigen Abfallstoffen, mul- 

migen E rzen usw. m it Ilochofenschlacke ais Binde- 
mittcl.

Dio zu brikettierenden eisenhaltigen Stoffe er- 
lialten ais B indem ittel durch gespannten W asserdam pf 
aufgeschlosseno Ilochofonschlacke. Diese bindet die- 
selben unter Bildung Yon K alksilikat.

D ie durch L agem  fester werdenden B riketts 
sollen nach den Angabcn des Erfm ders geniigend 
poroś sein, um von den llochofengasen in den oberen 
Zonen des Hochofens durchdrungen zu werden. Ein 
Zerfallen in den tieferen Zonen soli dadureh Yerhiitet 
werden, daB das B indem ittel einen rclativ  nftjdrigen 
Schm clzpunkt besitzt, b o  daB beim N iedergehen dor 
B riketts im Hochofen der anlanglich hydraulischen 
Bindung unm ittelbar die Bindung durch F rittung  folgt.

K I. 4 0 f, N r. 10S254, Yom 19. F cbruar 1905, 
C. W . l l a s o n c l e Y o r  S o l i n  e (Inhabor O t t o  
L a n k h o r s t )  i n  D u s s e l d o r f .  Stauchmaschine 
mit Yorriclitung zum begucmen llerausnehmen der 
Arbeitsstucke.

Um bei A rbeitsstueken, dio in der Mitte gestaucht 
werden sollen, ein leichtes llerausnehm en dorselben

aus der Stauchm aschine zu gew flhrleisten, ist nicht 
nur wie bisher die eine der beiden Klemm backen a, 
sondern beido zuruckziehbar angeordnet, so daB nach 
dem Zuriickziehen derBelben auch der gestauchte Teil 
des W erkstuckes e Yollig froiliegt und letzteres ohne 
Schw ierigkeit ans der Maschine herausgezogen wor
den kann.

innorhalb der Koksofonkanim or durch seitlicho 
Rollen g  oder dorgloichcn gotragon, welche auf Aus- 
kragungen h dor Ofenwiindo rollon. H ierdurch werden 
Durclibicgungen der Planierstange innorhalb des Ofens 
Yerhiitet, welche zu schiidlichen Zusam m enpressungen 
dor Kohle fiihren.

K I. 7 it, N r. 107 907, y o i h  4. Marz 1905. R i c h a r d  
M a r s c h a l k ó  i n B u d a p e s t .  Wendceorrichtung fiir  
Rollgdnt/f. von Wahwarken.

Ueber dio Rollen a und b zweicr 'W inkolhebel c 
und d, welche um dio W ellcn e 
und f  gedroht werden konnen, 
liiuft eino endloso K ette  g, die 
ilberdies noch iiber ein K etten- 
rad h, da8 den Antriob der 
K ette bowirkt, gefiihrfc ist.

Bei gesenkten H ebeln c und 
d  nim m t die K ette die Lago I 
ein und befindet sich unter 
dem Niveau des Rollgangs. 
Beim Anhoben der Hebel spannt 
sich jedoch die K ette g und 
nim m t schlieBlich, das W alz- 

gut umschlingond und Yom R ollgang abhebend, dio 
Stellung II ein. In dieser kann das W erkstiick durch 
D rehung der K ette  beliebig gokantet oder gowendet 
werden.

KI. 1 2 e , N r. 10S814, Yom 3. Soptem ber 1904. 
S o c i e t ć  A n o n y m o  M e t a l l u r g i i j u e  „ P r o c  od  es  
de  L a v a l “ i n  B r i ł s s c l .  Yerfahren, Ilauch oder 
fein verteilten Staub enthaltendes Gas unter Yertcen- 
dung von gepuhertem  M ateriał zu reinigen.

Man ha t bereits mit Erfolg Gase oder dergoichen 
von ihrom Staubgehalt dadureh bofreit, daB man dio
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KI. 24o , N r. 109998 , vom 2. Novem ber 1904. 
F r i e d r i c h  J a h n a  i n  T o n  d o r  H e y d t  b e i  
S a a r b r i l c k o n .  Yerfahren zu r  Erzeugung teer- 
arm er Generatorgase aus teerhaltigen Brennstoffen 
in zw ei oder mehreren Gaserzeugern, bei denen Yer
bindungskanale angeordnet sind, die stets vom oberen 
Teil des einen Gaserzcugers zum  unteren Teil des 
anderen Gaserzeugers fiihrcn.

Dio jew eilig  vorbereitenden Gasorzeuger, in denen 
also die Entgasung des Brennstoffes erfolgt, -werden 
m it oinem starkeren  U nterdruck be trieben , ais dio das 
F ertiggaa aus dom jew eiligen H auptgenerator ab- 
ziehondo Saugkraft in ilinen horTorrufon wiirde. 
Es soli h ierdurch die Entgasungsperiode abgokurzt 
werden. E rreicb t wird der groBere U nterdruck in 
don Torboreitendon Gaserzeugern durch in die Y er
bindungskanale o der G aserzeuger eingebanto Saug- 
vorrichtungen b, welche m it Druckluft, Dam pf usw. 
betrieben werden.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
N r. 784004. "W. K o n t  in  Y o  u n g s t o  w n , Ohio. 

W alzwerk f iir  diinne Bleche m it Yorrichtung zum  
Anwiinnen wahrend des Walzens.

N ach den bisherigen Y erfahren  wurden diinne 
Bleche in m ehreren  Lagen ubercinander gleichzcitig 
gewalzt, da cinzelno Bleche zu schnoll erkalteten . 
Hierboi fielen die FISchen der Blecho sehr oft rauh 
und unobon aus. Nach vorliegcndem Y erfahren 
sollen, um diese N acliteile zu Termeiden, die Bleche

cinzeln gowalzt und vor und nach jedem  D urchgang 
in  zwoi besonderen Anwfirmofon angew&rmt werden. 
Die P la tten  w erden zunachst in einem gewohnlichen 
Ofen angew arm t und’ aus diesem in zwei rollbare 
Oefen a  iibergofiihrt. Je d e r dieser Oefen ist m it einer 
besonderen Feuerbuchse b und Schornstein c Tersehen. 
Die P la tten  liegen auf zwei ubercinander angeordneten 
R osten e e, so daB sie ron  den Flam m en frei umspiilt 
w erden konnen. D er obere Kost ist an einer Stelle d 
unterbrochen, so dali man dio auf ihm ruhenden

P la tten  durch diese Oeffnung hindurch auf don unteren 
Rost scliiebon kann. Die Oefen sind m it feuerfestem  
M ateriał ausgokleidet und liaben in der Yorderwund 
zwei Schlitze, durch welche dio P la tten , nachdein dio 
Oefen von beiden Seiten an ein "Walzentrio f  lieran- 
geschoben worden sind, iiber oder un ter dio Mittel- 
walzo gele ite t worden konnen; sie gelangen auf dor 
anderen Seite durch dio gleichen Schlitze in den 
zweiten Ofen w ieder zuruck. Seitlicho in don Oefen 
angeordnote schrago R ippcn g  dienen der Fiilirung 
der P la tten , dio im ubrigen durch Oeffnungen h in der 
H interw and des Ofens m it entsprechenden "Workzeugen 
Terschoben werden.

N r. 785210. H. II  a r  m e t  i n  S t. E t i o n n o ,  
F rankreich . Yorrichticng zum Pressen von Guflblocken 
in konischen Formen.

Um ein m oglichst dichtes und glciclnniiBigcs GuB- 
m aterial zu erzielcn, wird dieses nach dem GuB nach 
dom engeren Teil einer konischen Form  gepreBt, 
wobei so%vohl oin Y erdichten ais auch gewisserinaBen 
ein Ziehen des M aterials stattfindet. Die Y orrichtung 
bezweckt vor allein eino gonaue Zentriorung aller 
Teile, dio boi den sehr liohon D rucken, dio zur An- 
wendung gelangen, E rfordernis ist. Die Form  a  ist 
in ihrem  oberen Teil koniach, in dom unteren zylin-
driach und auf einem  YiTagon b gelagert. In dem
unteren  Teil is t ein Kolbon c, dessen Oberfliiche durch 
eine P la tte  j> vor der E inw irkung der H itze geschiitzt 
ist, und der eino 
kurze Kolbenstange o 
triigt, beweglich an
geordnet. Gegen die 
Kolbenstange o leg t 
sich ein PrcBstem- 
pel d , der im  Boden 
des hohlon hydrau- 
lischon Kolbens e ge
lag ert iat. Dieso be- 

sondero Lagerung 
ha t den Zweck, dio 
Stopfbiichse s von 
w agerechten D ruk- 
ken vollstiindig zu 
entlasten. D er Kopf 
des ProBstem pcls d 
ist konvex, die ent- 
sprechende U ntcr- 
seite der Kolben- 
stango o konkav ge
sta lte t. D er PreB- 
zylinder t- ist in einem 
festen E isonrahm en g 
gelagert, in dem zwei 
kraftigo  Eisensiiulen h befeatigt sind, die an ihrem  
oberen Ende ein Q uerhaupt i  tragen, in dem ein 
zweitor k leinerer PreBzylinder k  angeordnet ist, dessen 
Kolben einen m it einem  in dem oberen Teil der 
Form  a beweglichen Kolben l -rersehenen Stempel m 
triigt.

D er ArbeitSYorgang iat der fo lgendo: Die ungefahr 
zu drei Yiorteln m it fluaaigem M etali gefiillte Form  o 
wird auf ihrem  "Wagen in die Proase geschoben. Der 
untoro Kolben c driickt, durch den PreBstempel d  
gehoben, das Metali nach oben, wahrond sich die 
Form  gegen einen A nschlag n  des Q uerliauptes i  logt, 
bis das M etali den oberen Kolben l erreiclit. Das 
Ilerausdriicken dos erkalte ten  Blockes erfolgt durch 
den Oberkolben i ;  wenn dessen K raft jedoch nicht 
ausreichen sollte, kann auch in der W eise Yerfahron 
werden, daB der A nschlag n en tfern t und auf den 
PreBstem pel d eino P la tte  aufgelegt wird, so daB 
dieser nun nicht den Kolben e, sondern den "Wagen b 
m it der Form  anhebt, wiihrcnd der kleino Oberkolben l 
gegen den M etallblock driickt.
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Statistisches.
Erzeugung der deutschen Hochofenwerke im August 1906.

B e z i r  k  o

Anzahl 
der 

"Werke 
Im Be- 
rlchts- 
Monat

E r z e u g u n g E r z o u g u n g

im 
Juli 1906 
Tonnen

lm
Aug. 1906 
Tonnen

Tora 1. Jan. 
bis

81.Aug.1006
Tonnen

lm 
Aug. 1905 
Tonnen

roin 1. Jan. 
bis

Sl.Aug. 1905 
Tonnen

. l lh e in la n d -W e s t f a le n ............................. — 85682 86200 698716 82060 552267
S ieg erlan d , L a h n b e z irk  und H essen -N assau  . — 17288 213181 140874 13431 111281

"S s S e h l e s ie n ........................................................................ — 8122 8103 65607 7499 58218a 
a  & P o m m e r n ......................................................................... — 13120 13620 104240 12920 101855

H an n o y er und B r a u n s c h w e ig ............................. — 6032 8350 49508 5478 32122
B ay ern , W iir tte m b e rg  und T h u rin g e n  . . . — 2207 2343 17525 2389 18384
S a a rb e z irk  .................................................................... i - 7106 7038 56394 6496 55077

1 £ L o th rin g en  und L u x e n ib u rg .................................. /  - 36349 33682 274574 38482 280955
G ieC erei-R oheisen  Sa. — 175906 180654 1407438 168755 1210159

R h e in la n d -W e s tfa le n ................................................ __ 22186 23572 198592 35764 172929
^  a g 1 S ieg erlan d , L a h n b e z irk  und H essen -N assau  . — 3342 3836 26505 3112 25620
' n ®«> S e h l e s i e n .................................................................... — 4136 5648 35795 5771 32121

°  u IlannoY er und  B r a u n s c h w e ig .............................. — 8540 6010 54870 7270 50310

B esse in er-R o h e isen  Sa. — 38204 39066 315762 51917 280980

R h e in la n d -W e s tfa le n ............................................ ____ 262891 2842832 21805323 260072 1797739
a  a S ieg erlan d , L a h n b e z irk  und H essen -N assau  . — — — — — 3

.3 Ja S e h le s ie n ........................................................................ — 23064 21434 181155 20648 160981
s  *§ H an n o y er und B r a u n s c h w e ig .............................. — 25784 26239 178704 20077 157428

B ay ern , W iir tte m b e rg  und T h u rin g en  . . . 12650 12419 102219 11710 85860
S a a r b e z i r k .................................................................... 1 - 70958 70554 538393 66567 472102

£  3 L o th rin g en  und L u x e m b u r g .............................. I - 275422 277942 2148876 255534 1877942

T ho inas-R oheisen  Sa. — 670769 692871 5329879 634608 4552055

g 5 ^ R h e in la n d -W e s tfa le n ................................................ __ 39555 43275 300985 16890 195178
» p r S ieg erlan d , L ah n b ez irk  und H essen -N assau  . — 29630 29259 244877 24319 177184
W B "  . * £ 0 S c l i l e s io n ......................................................................... — 8618 8372 65724 9803 62328

a  ' h P o m m e r n ........................................................................ — — — — — —
J .  j  £ B ay ern , W iirttem b e rg  und  T h u rin g en  . . . — 904 — 2434 — 1130
-2co S tah l- und S p iegele iseu  usw . Sa. 78707 80906 614020 51012 435820

R lie in lan d -W estfa len  . . . . . . . . __ 10301 2562 32240 1336 17023
. 1 •= S ieg erlan d , L ah n b ez irk  und llesB cn-N assau  . — 17148 17281 142821 18861 134497
*o S) S e h l e s ie n ........................................................................ — 32064 32879 242220 28588 244674

B ayern , W u rtte m b e rg  und T h u rin g e n  , — — 538 3898 1570 8160
UJ o L o th rin g en  und L u x e m b u rg .................................. — 18348 18200 147952 11676 126448
^  3 . P u d d el-R oheisen  Sa. — 77861 71460 569131 62031 530802

R h e in la n d -W e s tfa lo n ........................ — 420615 439892 3411065 396122 2735136
S ieg erlan d , L ah n b ez irk  und H essen -N assau  . — 67408 71694 555077 59723 448585

a a S e h l e s ie n ........................................................................ — 76004 76436 590501 72309 558322
a1 P o m m e r n ........................................................................ — 13120 13620 104240 12920 101855

H an n o v er und B r a u n s c h w e ig ............................. — 40356 40599 283082 32825 239860
B "2 B a y ern , W u rtte m b e rg  und T h u rin g e n  . . . — 15761 15300 126076 15669 113534

S a a r b e z i r k .................................................................... — 78064 77592 594787 73063 527179es L o th r in g e n  und L u x em b u rg  ............................. — 330119 329824 2571402 305692 2285345

G esam t-E rz eu g u n g  Sa. — 1041441 1064957 8236230 968323 7009816

G ie B e re i-R o h e is e n ..................................................... ___ 175906 180654 1407438 168755 1210159
S> “ B e sso m e r-R o h e is e n ................... .... ............................. — 38204 39066 315762 51917 280980

T h o m a s - R o h e i s e n ..................................................... — 670769 692871 5329879 634608 4552055
M S tah le isen  und S p ie g e le iB e n .................................. — 78707 80906 614020 51012 435820
S g P u d d e l-R o h e is e n .......................................................... — 77861 71460 569131 62031 530802

G esam t-E rzeu g u n g  Sa. 1041447 1064957 8236230 968323 7009816

A u g u s t :  E in fu h r :  S te inkoh len  824 805 t, E isenerzo  504919 t, R ohe isen  39 622 t.
A u s fu h r :  S te inkoh len  1 743071 t, E isen erze  300479 t, K ohcisen  39026 t. 

R o h e i s e n c r z e u g u n g  i m  A u s l a n d e :
Y ero in ig te  S taa ten  von A m e rik a : A ugust: 1957 000 t ;  B e lg ien : AuguBt: 119 300 t.

1 Dio E rzeu g u n g  v o n ,,d re i "W erken is t neu  in  d ie  S ta tis tik  au fgeno ram en  w orden . — 2 E benso  yon 
e inem  W e rk . —  s B e rich tig te  G esam terzeu g u n g .
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Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.

Verein deutscher EisengieGereien.
Zu den vom 13. bis 15. Septem ber in N iirnbęrg 

yoranstalteten  Yersamm lungen hatten  sich etwa 70 
M itglieder und Giiste eingcfunden.

A m  e rs te n  T ag o  w urdo  d ie B e sich tig u n g  d er 
A Y erkstatten dor M asch inonbau-G esellschaft N iirnbęrg  
und d e r  S icm en s-S ch u ck o rtw erk e  yo rgenom nien , w i i l i -  

ren d  am  F re ita g -A ro rm itta g  d ic verBchiedonon A us- 
gcliilsse ih ro  A rb e ite n  e rle d ig te n  und  am  N a c h m itta g  
um 5 U h r  die g u t b esn ch te , von K o m m erz io n ra t 
U g  e - K a ise rs la u tc rn  g e le ito te  Y o r s a m m l u n g  d e r  
G i c B e r e i - F a c h m i l n n e r  s ta ttfa n d . E in  Y o r tra g  
von P ro fesao r E . H o y n - G r o B - I j i c h te r f e ld e : M e -  
t a l l o g r a p h i s e l i e  U n t e r s u c h u n g o n  f ii r d a s  
G i c B c r o i w e s e n ,  w u rd e a e h rb e if ii l l ig  au fgenom m en , 
ebcnso ein Y o r tra g  von D ire k to r  T  a  To 1 - N u rn b e rg : 
E i n i g o s  i i b e r  d i o  b a y r i a c h o  E  i s e n i n d u s t  r  i o 
u n d  i h r o  Y e r t r e t e r  i n d e r  B a y r i s c h e n  
lj a  n  d c 8 a  u s s t o l  1 u n g. D er lo tztcro  Y o rtra g  is t  a u f  
S eite  1171 d iese r  N u m in er a b g o d ru ck t, w iihreiid  dor 
erstgenannto in einer der nachsten A uagabcn  orscheinen 
wird. Am 15. S optem lier vorm ittags 9 ' j i  U h r begann 
die llaup tvcrsam m lung  des Y ereins:

Der schweren Schicksalsschlage, dio den Yerein 
im V erlauf des letzten Ja h re s  getroilen haben, ge- 
donkt der stelW ertretcnde Yoraitzende Kom m erzienrat 
U g  ó - K aiserslautcrn  zunachst, indem er darauf hin- 
weiat, daB der G cachaftsfuhrer E. S c h c r e n b e r g  
und dann auch das H aupt dos Vereins, G enerald irektor 
L e i s t i k o w ,  ganz pldtzlich durcli den Tod dahin- 
geralft worden seien. In herzlichen AYorten schildcrte 
cr dic Bedeutung der Dahingogangenen und ih rer Ar- 
beit fiir den Yerein. Die Y crsam m lung ehrt ih r Ge- 
dSchtnis durch Erhebon von den Sitzon. Aus den 
w eiteren M itteilungen des Yorsitzendon geht hervor, 
dali der Y erein im  abgolaufenen J a h r  crheblich an 
M itglicdorn gewonnen hat, und daB die H auptw irk- 
sam keit cincr schiirferen A usarbcitung und G liederung 
der Organisation nacli der technischen Seite liin gc- 
golten hat. Es haben sich iiberall innerhalb der 
territo ria len  Gruppen solche fiir ITandelsguB, Bau- 
und MaschinenguB gobildet. F e rn e r sind in Siid- 
dentschland aus einer Gruppe deren drei fiir Bayern, 
AYiirttemborg mul Baden geworden. D er Yorsitzcnde 
begruBt zwoi Y ertre te r des neugcgrilndeten Vereins 
S c h w e iz  e r  i s e h  e r  E  i s e n  g i  e B e r  e ie  n , der den 
AYunscli ausgeaproehen hat, iu freundachaftliche Be- 
ziohungen zu dem Yerein deutscher Eisengielieroien zu 
treten . Im  Nam en des Veromsau8schusses crstattetc  
dann der G eschaftsfiihrer Dr. B r a n d t -  Dusseldorf einen 
Geachaftabericht, indem er zuniichst ais eines der wich- 
tigsten Ereigniseo das Ink rafttre ten  der nouen m ittel- 
ouroptiiaęhen l l a  n d o l s  y o r  t r a g o  streift, die eino 
k lar erkennbare .AYirkung auf das AYirtschaftsloben 
deslialb noch nicht ausiiben konnten, weil sam tliche 
beteiligten L ander yor ihrem  In k rafttre ten  reichlicho 
Mengen der kiinftig m it liohercn Zollen belasteten 
AYaren hereingenom m en hatten  und weil die Industrie 
fiir den inneren M arkt gerado dam als wio auch heute 
noch auBergewOlinlich sta rk  beschaftigt w ar und ist. 
Im  iibrigen beurteilt der Y ortragende die H andels
politik des Deutschen Reichos sehr peasiniistisch und 
zweifolt yor allem  an dem U ehorgangc der geschaffenen 
Haudelsproyiaoricn in definitiye Y ertriigo zum Yor- 
teile D eutschlands. Bei der R e i ch  s f i  n a  u z r  o f o r m 
betont der Y ortragende, daB dom Yerein im Interease 
yor allem  der yielon kleineren industriellen AYerke, 
die e r  yertre ten  lniisse, die B elastung des Y erkehrs 
m it neuen Steuern und Stem pelabgabcn unerw unscht

sein miisse. F iir das Y e r k e h r s  w o s o n  fordert er 
nacli der Personentarifreform  ala das D ringlichere eine 
umfaasendo H erabsetzung dor Eiaonbahngiltertarifo. 
N ach einer kurzeń Konnzeichnung dessen, was dio 
S o z i a 1 p o l i  t i k  dor nachsten Zeit bringen wird, 
gib t Dr. Brand oine D arstellung der w i r t s c h a f t -  
1 i o h o  n L a g e  dor Industrie, dio keine der yiclen 
beunruhigondon Erscheinungen im Inlando und Aus
lande zu atoren yermocht habc. Aus dieser D arstellung 
mogę heryorgehobon werden, daB yom Ja n u a r bis Ju li 
1906 im Yergloich zum gleichen Zeitraum  achon m ohr 
Steinkolilen gefiirdert worden sind , ais in irgend 
einem Jah re  yorhor. Aehnlich ist es m it der B raun- 
kolilenforderung. Dio Zunahmo der G esam teinnahm en 
der preuBisch-hessischen E isenbahnen betrug  yom 
ganzen Ja h re  1904 auf 1905 84,5 Millionen M ark, in 
den abgelaufenen sieben M onaten dieaea Jah res  da- 
gegen schon 110 Millionen M ark gegen die gleiche 
Zeit des Y orjahres, beim G iiterverkohr lauteton dio 
entsprcchendcn Zahlen sogar 49 Millionen Mark bozw. 
83,3 Millionen M ark. D er Boricht Dr. Brandta wurdo 
m it lobhafter Zustim m ung aufgenom men. Bei den 
Bodami vorgonommenen AYahlen wurdo Kom m erzienrat 
U g ó - K aiseralautern zum ersten Yorsitzenden, D irektor 
K o‘li 1 a c li ii11 o r-N o rd e n  zum ereten Stellvertreter, 
ticncralaekretiir S t u m p f-O snabrilck  zum zweiten 
S tellyertro ter des Yoraitzeiuien gew ahlt. Es folgte 
dann dic Besprochung der M arktlage, bei der der auf 
Soitc 1226 dieser Num m er m itgeteilto BeschluB gc- 
faBt wurde.

An den bcifallig aufgenom m enen Jahrcaberich t 
Dr. Brandta achloB sich eine kurze E rorte rung , in 
der R oichstagsabgeordnoter Dr. B e u m o r  un ter leb- 
h a fte r Zustim m ung darau f hinwies, daB bei der ge- 
planten Y ereinheitlichung der A rbeiteryersicherungs- 
gesetze dio Se lb  s t ii n d i g k o  i t  d e rU n  f a .ll b e r u f s- 
g e n o B B e n s c l i a f t e n  durchaus gew ahrt w erden miisse, 
n icht nur wegen der geldlichen Grundlagen, sondern 
auch deshalb, weil durch einen E ingrilf in die
S o 1 b s t  y e r  w a  l t  u n g  die B ercitw illigkeit der Ar- 
boitgeber, die ehrenam tlicho Tiitigkeit weiterzufiihren, 
in vorhangnisvollem  MaBo schwinden worde. Der 
Yorsitzcnde bestatigto diese Ausfilhrimgen aua eigner 
20 jiih riger T atigkeit im Dienste der Berufsgenoaaen- 
schaften. Zum Ort der nachsten llauptyeraam nilung 
wurdo A Y e r n i g c r o d e  gewahlt. Dor Geh. B crgrat 
J u n g s t - B c r l i n  berichtoto nam ens dor Kommiśsion 
fiir die Prilfung yon GuBeisen, in dor einmiitigo Be- 
Bchliisse gefaBt worden sind, die ais Grundlage fiir 
Y erhandlungcn m it der Kommission fiir M aterial- 
priifung der Technik dienen sollen.*

Iron and Steel Institute. 
American Institute of Mining Engineers.

(Schlufi von S. 1145.)

C. H. AY h i t e - Cambridge, Mass., fiihrt ein neues

Kolorimetor zur Bestinimung des KohlenstofF- 
gehaltes im Stahl

yor. Das Prinzip des A pparates beruh t auf der Me- 
thode, bei der zwei Stiihlo in gloichem  Yolumina des 
Losungsm ittels aufgeloat w erden und wo dic In tensita t 
der Fiirbung so lango yer3ndert wird, bis die beidon 
Farbentone ilbereinstim m en. Der Prozentgehalt ist

* AArir behalton uns yor auf diesen Teil der Yer- 
bafidlungen zuriickzukominen.
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dann um gekehrt proportional der Dicke der Schicht 
beider Liisungen. Die letzteren  worden in koilform igen 
Gliisern yerglichón, die gleichen Keilw inkel besitzon 
und von genau derselben GroBe und Form  sind. Das 
weitere Endo ist offen. Die beidon Gliiser, von denen 
das eino don N orm alstahl, daa andere den unbekannten 
Stahl enthiilt, werdon in dem A pparat neboncinander

angoordnot (Abbildung 1). Jedes Glas kann durch 
oine Schraubo hoher und tiofer gcstcllt werden. Die 
beiden Gliiser sind in  oinen K asten cingoschlossen, 
der vorn und hinten oinen Sehlitz hat, durch welchen 
die L ichtstrahlen  hindurchgehon, nachdem  sie auch dio 
Glaser bezw. Losungen passiert hnbon. Dem Sehlitz 
gogeniiber sind, wio aus Abbildung 2 crsichtlich, drei 
Spiegel angeordnet, und zwar so, daB ein genauer

Abbildungr 2.

Yergleicli der Farben  leicht moglich ist. Das L icht- 
band, welches im Spiogel C durch dio Riihro T be- 
obachtet wird, ist aus nahezu droi gleichen Teilen zu- 
sam m engesetzt, der m ittlero Teil kom m t von dem 
Glas S und wird durch den Spiegel A refiektiert, 
und zwar gehen die Strahlen  durch den Teil des 
Spiegels B, der nicht m it Silber bedcckt ist. Die 
iiuBeren Teilo des farbigen L ichtbandes kom m en von 
dem koilform igen Glas U und w erden von dem 
Spiegel Ii reflolctiert. Dio G lashalter tragen graduierte  
Skaleń, welcho in jed e r Stellung den Abstand der 
Scheitellinie des Keilwinkels Yon dem Sehlitz angeben.

Gleichiniifiigo lieleuchtung wird durch oine yorgolegte 
Glasplatto gesiehert. Sind die G laser so eingestellt, 
dali die F arben  dio gloicho Intenaitiit zoigen, und ist 
dio Schichtendicko in Hohe doB Schlitzes bekannt, so 
ist der G ehalt des unbekannten Stalilos leicht zu bo- 
rechnen. D a ein Yertikalor Lnngsscbnitt 
durch- die Gliiser ein Dreieck ist und i
entsprcchendo Teilo dieses Schnittos iihn- 
licli sind , so liiBt sich dio Dicke der j
Losungsschicht vor dem Sehlitz ohno woi- 
teres feststellen, da dio Entfernung der 
fragliehen Linie yoii der Scheitellinie des 
Keilea bekannt ist. H at die Norm alo 
z. ii. 0,3 °/o C, und nach E instellung der 
Gliiser betriigt die Angabo dor Skala 
au f der Seite dos Glases mit dem Norm al
stahl 72 und die Skala des Glases mit 
der unbekannten Losung 60, so besteht 
dio Proportion 60 : 72 =  0,3 : x, das lioiBt 
x =  0,36 °/o. Die Liisung konnto ebonso- 
gut boi den E ntfernungen 30 bezw. 36 
yerglichen werden, in diesem Falle kann 
m an den Prozontgehalt der unbekannten 
Losung sofort m it 0,36 ablesen. Da dio 
G cnauigkeit des A pparates zunimmt. in 
dem MaISe ais der Keilwinkel kleiner 
wird, und anderseits zum bosseren E in- 
stellon die Schichtendicko cntsprechend 
groB sein muB, und forner der U nter
schied im Kohlenstoffgehalt der Nor- 
malon und der unbekannton Losung nicht Â ijilduu" 3 
groB is t, so hat man die Keilgliiser in 
bestim m ter Hohe abgcschnitten, wio die 
Abbildung 3 zeigt. Indossen geben dio Skalon dio- 
selben Żabien a n , alB hiitten dio G laser ihro vollo 
Liingo. Der Yorgloich geht sehr sclmoll Yor sich 
und die R esultate  sind bis auf die zwoite Dezimale 
Yollkommen genau.

Die A rbeit von C. O. O o rs e n -L a tro b e  Pa. befaBt • 
sich m it der

W iirm ebeU aiid lung  y o u  S tiih le n  m it 0 ,5 %  
u n d  0 ,8 °/o K o h len sto ff.

Zur ersten  Yorsuchsreihe, in der zunachst die Be- 
ziobung der S truk tur zur T em peratur boi gleicher 
Abkuhlungsgeschwindigkcit bcobachtet wurde, bonutzto 
m an einen M artinstahl Yon folgender Zusam m ensetzung: 

C . . . . 0,55 %  Si . . .  . 0,25 %
P . . . .  0,045 „ S ......................  0,032 „
Mn . . . .  0,66 ,,
Der Stahl wurdo in  einem Gasofen auf verschie- 

dene T em peraturen  erhitzt und unm ittelbar in der L uft 
ab g e k u h lt. Dio Y orschiedenon Untersuchungen ergaben, 
daB, je  hoher der Punkt Ac liegt, um so gruber die 
S truk tur des Stahles w ird . Da die Stabe nur 22 cm 
lang w aren  und 3,12 cm  K antenlange h a tte n , ging 
die Abkiihlung ziemlich rasch vor sich . Infolgedesscn 
b ra e h tc n  die verschiedcnon Tem peraturen , auf w elche 
der Stahl erh itzt w o rd en  war, keine sc h arfo n  U nter- 
Bchiede heryor, da dio Schnelligkeit der Abkiihlung die 
W &rmewirkung hoher T em peraturen  aufzuhebon such te .

Don Yersuchen, die das AbhiłngigkeitSYcrhaltnis 
dor Struk tu r und der physikalischen Eigenschaften 
y o u  der T em peratur boi Y erschiedenon A bkublungs- 
geschwindigkeiten feststellon sollto, lag  ein Stahl Y o n  

folgender Zusam m ensetzung zu g ru n d e :
C . . . . 0,50 °/o Si . . .  . 0,24 °/o
1' . . . .  0,042 ,  S . . . . 0,029 „
Mn . . . .  0,65 „
D er kritisebe Punkt lag  bei 710".
Die in der L uft -abgekiiklten Proben zeigten 

eine yerhaltnism aBig foinerc S truk tur ais die lang- 
sam er abgekUhlten. Das Ferritnetzw erk  ist weniger
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scliarf erkonntlich, <la cs Yom Perlit zu Sorbit ab- 
aorbiert w ird. D a dio AbkuhlungBgoachwindigkeit 
durch don Gebrauch von Aachc oder K alk vergroi!ert 
wird, tr it t  der F c rrit deutliohcr h o rro r , weil der 
Perlit m ehr dio lam ellare Voreinigung von F s C - |- F e  
zeigt. Boi Featatellung dor phyaikalischen Eigon- 
sehaftcn zoigte aich, daB, aolange die E rhitzung un ter 
dem kritisclien Punk t blieb, keine m erklicho Aendcrung 
in der Featigkeit eintritt. W enn dio Abkiililunga- 
geachwimligkoit groBer wird, nim m t dio Featigkeit 
ab, w ahrend die D chnung zunim m t. Bei zwei Proben 
nahm  die D ehnung ab, ebenso wie die Featigkeit. 
Aua den M ikrophotographien gelit lieryor, welcho 
W irkung  die F erritb ildung  auf die Featigkeit hat. 
Da der F e rr it aich Yollkommener abacheidet und oin 
deutlich erkennbarea Netzwork daratellt, m acht er den 
Stahl weich, wodurch aich die Featigkeit e rn iedrig t 
und dio D ehnbarkeit zunimmt.

Boi den Yorauchen, welcho die AbhSngigkeit der 
S truk tur und der pliysikaliachen E igenachaften von 
dor YorBchiedenheit der E ndtem peraturen  und der 
Abkiihlungageachwindigkeit aufk laren  aollten, enthiolt 
der S ta h l:

C . . . . 0,52 “/o Si . . .  . 0,24 0/0
P  . . . .  0,034 „ 8 . . .  . 0,029 „
Mn . . . .  0,65 „

Dio Probeatiicke wurdon aus Yorher goachmie- 
deten Blockon Yon 10 cm Kantenliingo hergoatellt, 
w aren 30 cm lang und hatten  3,12 cm Kantenliinge. 
Dio A bkuhlting ging infolge der Probonabmoaaungon 
ziemlich achnell vor a ic h ; Bio wurdo in K alk und 
Luft Y orgenoinm en und zwar in einem auagofutterten 
Kaaton, der die Stiicke Yor dem froien Luftzug 
achiitzen sollte. Die T em peratur in dem Kaaton betrug 
100° F . W iihrend bei don vorhergehenden Yorauchen 
die Ferritabacheidung Yollkominen deutlich w ar und 
in jedein  Fallo die D ehnbarkeit erniedrigto, wurde 

•aie h ier infolge der schncUoren Abkilhiung erhoht. 
Der U nterschied wird h ier grolier, da die Abkiihlunga- 
dauer durch dio hohere E ndteinperatu r Yerlangert 
wird. Die gleiche m erkiiche Abnahm e der Featigkeit 
der in K alk gekiihlten Proben bei B earbeitung und 
hoherer E ndteinperatu r iat n icht k lar eraich tlich ; dio 
Zunahmo der Featigkeit bei Nr. 29 kann auf daa 
zufiillige liingere Y erliarren  an der Luft in der Zeit 
nach B eendigung der B earbeitung und dcm Eintauchon 
in Kalk zurilckgefuhrt werden. M ancherorta iat man 
der Anaicht, daB, jo heiBer oin Stiick fei‘tiggem acht 
wird, um ao n iedriger die Featigkeit iat. D ie vor- 
liegenden Yerauche widerlegen daa und atellen ao 
weit wie moglich dio Annahme aicher, daB dio Fostig- 
keit m it der E ndteinperatur bia zu einoin gewiaaen 
Punk t wfichst. U eber diesen Punkt hinaua nimm t 
sio ab. In bozug auf Sauyoura U ntorauchungen iat 
zu bem erkon, daB aie fiir ein aohr kleinea Stiick an
niihernd rich tig  aind, aber je  groBer die M etallinaa80 
iat, desto grolier wird auch die Verschiodonhcit der 
inneren Zustande.

Dio Martinatilhlo m it ru n d -0,75 °/o O wurden nach 
donaelben Geaichtapunkton unteraucht. Dio phyai- 
kaliacben Yerauche, bei weichen ea sich zunachst 
wiederum  darum  handelte, dio mechaniachen Eigen
achaften mit der T em peratur bei Ycrachiedenen Ab- 
kuhlungageachwindigkeiton in Zuaamm enhang zu 
bringen, ergaben n icht ao k lar eraichtliche R esultate 
wie Yorher, jedoch erkannte man deutlich, daB in 
dem  MaBe, ais die Abkuhlungageschwindigkeit wSchst, 
die Featigkeit und dio K ontraktion abnim m t, wiihrend 
die Dehnung eino kleine Steigerung aufweiat. Die 
PrQfungen wurden an Stahlen yon gleichen Ab- 
messungen wie vorher Y orgenoinm en, alao verhaltnia- 
maBig kleinen Motallmaaaen, jedoch haben auch die 
E rfahrungcn in der P rax ia  erwieaen, daB 'sich  groBere 
M etallmaasen unter iihnlichen B edingungen ebenao

verhalten . Dor Stahl onthielt 0,72 °/o G, 0,34 °/o P>
0,64 °/o Mn, 0,22 o/o Si und 0,03 o/„ S.

D er Stahl m it 0,75 °/o G, an  dem daa Abliiingig- 
keitavorhaltnis der phyBikaliachen E igenachaften von 
den Yorachiedenen Abkflhlungageachwindigkeiten und 
E ndtem peraturen featgeateilt wurde, lmtte die gleiche 
Zuaammenaetzung wie dio Yorhergehondo Probe. Dio 
U ntorB uchungon ergaben eine deutliche Zunahm e der 
Featigkeit m it zunelim ender E ndteinperatur. D er Satz 
Sauyoura, daB die Featigkeit zunachst m it der In- 
tenaitut dea Hiirtena ateigt, aber cin M aximum erreicht 
und dann fallt, und daB bei hochgokohlten Stahlen 
oino miiBigo Abkiihlungageachwindigkeit die hochato 
Featigkeit ergibt, wurde boi den Y o r l i e g e n d e n  Yer- 
Biichen beatiitigt. —

An don N achm ittagen der Yeraam m lungstago ao- 
wie an den beiden letzten W ochontagcn wurden zahl- 
reiche tecbniaclie Eskuraionen iu W erko der Um gebung 
von London unternom m en, aowio Beaichtigungen der 
Schloaaer und offentlichen Gehaudc von London, untor- 
atiitzt durch eino Reihe glanzender U nterlialtungen 
aller A rt auagoffllirt. In dorfolgendcnAYocbe unternahin 
die am erikaniache Geaollachaft eine BeaichtigungareiBe 
durch den Norden von E ngland und S ch o ttlan d ; ea 
wechaeltcn Bosichtigungen Yon Borg- und H ilttenw erken 
und H afenanlagen m it geaolligon U nterlialtungen ab, 
so daB dio am erikaniseben Beaucber auf eine Reihe 
genuB- und lehrre icher aowio gastfreior Tago zuriick- 
blicken konnen.

Internationaler MaterialprufungskongreG.
(Fortsełzung von Seite 1150.)

D er KongreB tagte ani M ontag den 3., D ienstag 
den 4., Mittwoeh don 5. und Donnoratag den 6. Sop- 
tem ber im Akadem iegebaude zu Briiaael, nachdem  
dor Yoratand dea Yerbandea bereits am  Sam stag vom 
K5nig der Belgier em pfangcn worden w ar. lm  ganzen 
nahm en 490 M itglieder und 67 Damen an den Y er- 
anstaltungon teil. In der ersten Sitzung, dio m it 
einem Hoch auf den K onig oriiffnet wurde, hioB der 
YerbandaYoraitzende B e r g e r ,  der aich de r deutschen 
Spracho bediente, dio ErBchienenen zun&chst herzlich 
willkommen. In der Sitzung w ar auch der M inister 
der Finanzcn und offentlichen A rbeiten zugegen.

In seiner Anapracho begriiBto dann der G r a f  
v o n  S m e e t  de  N a o y e r  die Anweaendon im Namen 
dea Kiiniga und gab gleichzeitig dom W unach der R egie
rung AuBdruck, daB dio Arboiten dea Kongresaes Yon 
Erfolg begloitet sein mochten. Dio S tadt Brflssel 
schfitze aich gliicklich, eine Gcaellachaft ao erlauch ter 
V ertre te r der W issenachaft und Technik in ihren 
Mauern beherbergen zu konnen, und kein anderea 
Land 8ei auf Grund aeiner Lago und aeiner tech- 
ni8chen und wiaaenaehaftlichen R egaam keit ao go- 
eignet zur A bhaltung in ternationaler Kongreaae wio 
Belgien. R edner woiat sodann auf die Bedeutung der 
Tagung der M aterialpriifungakongreaao hin, die bisher 
im m er w ieder nouea L icht auf die in F rag e  kom- 
nieuJen W isaenachaften geworfen, neue Anachauungon 
iiber die Kenntniasc von den Stoffen gezeitig t hatton 
und auch furderhin das Gedoiben der \Yisaenachaften 
aicherten. Aus dom Stadium  der Spekulation und 
llypo these  habe man auf Grund gew issenhąftor U nter- 
auchungen mit dem Mikroakop, der Analyae uaw. 
durch B eachtung der Yerachiedenaton Einfliiaae, wel- 
chen dio Stoffe unterw orfen aeien, fosteren Boden 
unter dio FilBo bekominen, und ao diirfe er dio An- 
weaondcn ala dio Pioniero einor neuen W iaaenachaft 
begriiBen und er wttnaehe, daB dieso T agung ebenao 
aegenaroich in ihren Ergebniaaen aein inoge, wio dio 
Yorhergebenden.

Belgien, daa Land dor Eiaenerzeugung, der 
Zem entindustrio, und allor anderen Bauatoffo, verfolge 
den Y erlauf dea Kongreaaea m it beaonderer A ufinerk-
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samkoit und orblicko in soiner A rbeit oino ersprioB- 
liche Forderung eigoner Bostrobungen.

E rstaunlich seion dio Erfolgo auf dem Gebieto 
der M etallurgie; dio innorsto S truktur dor M etalle, 
dio Zusam m ensetzung dor Zemento und des Betons 
liabo man outhullt, oin neues B aum atoria l, dor 
Eisenbeton sei in den Y ordergrund des Interesses 
gotreten und soine Yerwendung stollo tilgiich neu 
zu losondo Prohlomo. M it dom nochm aligen W unsche, 
dali auch diese T agung don B estrebungen und For- 
schungon des Kongresses fordorlich soin niogo, 
sehliolit dor Rodner, dom dio Y ersam m lung lobhaften 
Beifall spendot.

In  einer d arau f folgenden lungeren Redo crinnort 
R a m a o c k o r ,  G eneralsekretiir des E iscnbahndoparte- 
ments, daran, wio sohr sich das abstrakto  W issen, 
mit dem mail dio Ilochschulo yerlilBt, von dor au- 
gewandten W issenschaft untorscbeidet, an die W andel- 
barkeit der Fundam entalliypothesen, an dio oft schier 
uniiberbruekbaro K luft zwischen Theorio und P rax is. 
Uober diese K luft dos selbst von genialen Erfindern 
botonten unauflosbaren A ntagonism us sei der In te r
nationale Yorband fiir die M aterialprufungen berufen, 
die yerbindondo feste Brilcko zu werden. In ihm ist 
das liohtbringcnde Experim ent, das frei von jodor 
yorgofaBten M einung ist, allgcm ein, m it groBer Ein- 
hoit und dauernd organisiert. Dio W issenschaft tr itt  
ais Fuhrerin  dor P rax is auf, die ib rerseits w ieder bo- 
stinunto Fordorungen stellt. Dio Yorsam m lung ist 
von dom froion Forschorgeist dor Philosophio hoseelt, 
aus Arbeitskriiften zusam m engesetzt, die m it Geduld 
ihr W erk  vollenden und doren syntliotische und ana- 
lytisehe E rgebnisse festo Syeteine und sichere Theorion 
begrunden. Seine yolle liew underung zollt R am aecker 
den genial erdachten  A rbeitsverfahren, der Sicberheit 
dor M ethoden, die sich der kloinsten Masse zu bc- 
dienen yermogen und solbst vordringon bis zu den 
Geheimnisson dor M echanik der Molekule.

Im m er w eiter muB der Vorband um sich greifen 
und im m er neue A rbeitsgebieto und Liiiider umfasson. 
R edner crinnort an das Gebiet des Beforderungs- 
wosons, indom or selbst schon seit 45 Ja liren  tiitig 
sei. Kein anderes Gebiet sei m ehr gceignet, dio Aror- 
bindungen (ibcr dio ganze W eit herzustellen. Unauf- 
horlich dehnon sich Gronzon der Zusam m engehorig- 
k e i t ; L iinder, die g estem  noch unerforscht waren, 
durcluiueron dio Eisenbahnen, und UandolsstraBen ver- 
binden die M eere. Dor Ingenieur d ringt durch die 
Gebirge und ilberschliigt dio hreitesten  Tiiler, die 
Miinner des Eisenbahn- und Scbilfbaues, der Auto- 
mobilindustrio und der Luftschiffahrt sind unaufhor- 
iich bei der A rbeit, die T ransportkosten  zu erniedrigen 
und die Schnelligkeit der B eforderuugsm ittel be- 
stfindig zu yergriiBern. Dio Anwesenden aber seien 
die P ioniere in diosem  gewaltigen Kam pfspiel. In 
einem kiihn orsonnenen Bilde schlieBt dann der 
Redner. Es ist, ais stiego der Ingenieur in einen 
lirunnen des goheimnisvollen Erdinnorn, und aus 
diesom B runnen worden dio Quellen der W ahrheit 
ontfessclt. Den geistvollen W orten R am aeckers 
folgte langanhaltem tor Beifall.

In  w arm en  W orten  g ed a c h te  dan n  Professor 
S c h u c i e  d o sT ers to rb en en  Yorsitzenden von T e t m a j e r  
(1850 bis 1905), d essen  L eb en sw e rk  iu e inem  um- 
fassen d en  Buche n ie d e rg e le g t ist, d as  die W ider- 
Btandsfiih igkeit d e r  Baustoffo ab h an d e lt.
.  j  [Die Eriiffnungssitzung wurde geschlossen mit einem 
Y ortrag  des Barons von L a v e l e y  e iiber die Geschichte 
der belgischen E isenindustrie. (Yergl. vor. Nr. S. 1101.)

Ehe w ir iiber die cingereicliten A rbeiten bezw. 
Vortriige w eiter bericliten, soien noch kurz die Be- 
scbliisae der Sektion A m itg e te ilt:

Aufgabo 2. F e s t s t e l l u n g  v o n  U n t e r -  
s u c h u n g , 8 y e r f a h r e n  u b e r  d i e  Ho  m o g e n i t a t 
v o u E i s e n  u n d  S t a h l .

Der ICongroB orkonnt an, dali dio Schlagbiege- 
probo m it oingokerbten Stiiben geeignot orseboint, 
selir interossanto E rgebnisse zu liefern.

Aufgabo 27. K u  g e l d  r u ek  p r o  bo n a c h  B r i n o l l .
Der KongreB driickt den W unsch aus, daB auBer 

der Festigkeit bei der Abnahm e m etalliacher Ma- 
terialien m oglichst hSuflg nuch dio Brinellsche Iliirte- 
zahl zu inform atorischcn Zwecken orm ittelt werde.

Aufgabo 1. Es sind M ittel und W ege zu suchen, 
zur E infiihrung einboitlicher in ternationaler Yor- 
schriften fiir Priifung und Abnahm e yon Eisen- und 
S tahlraaterial.

Der KongroB nim m t von den bisherigen Ergeb- 
nissen K enntnis und driickt don W unsch aus, daB dio 
bisherigo Kommission im Bcdarfsfall unter Zuziehung 
eines U nterausschusses ihre Arbeiten fortsetzt.

Aufgabo 4. M e t h o d e n  d e r U n t e r s u c h u n g  
v o n  S c h w e i B u n g o n  u n d  d o r  S o h w e i  B b a r k  ei t .

Der KongreB spricht den W unsch aus, daB die 
Aufgabe w eiter stud iert werde und zu wisBenschaft- 
lichen A rbeiten ubor die N atur des SchweiBens Yer- 
anlassung gebe.

Aufgabe 36. D ie  b i s h e r i g e n  I n t e r n a t i o 
n a l e  n L o i s t u n g e n  a u f  d o m  G e b i e t e  d e r  
m a  k r  o s k o  p i fl c h e n U n t e r s u c h u n g  d o s E i s e n s .

Aufgabo 37. U o b e r  d i e  F o r t s c h r i t t o  d o r  
M e t a l l o g r a p h i e  s e i t  d o m  B u d a  p e s t e r  K o n -  
g r e s s o .

Aufgabe 6 U n t e r s u c h u n g  i i b o r d i o z w o c k -  
m a B i g s t e  M e t h o d o d o s  P o l i o r e n s  u n d  
A e t z e n s  z u r  m a k  r o  s k o  p i s c h e n  G e f i i g e -  
u n t e r s u c h u n g  d o s  s c h m i o d b a r e n  E i s e n b.

D er KongreB nim m t die von den HH. Osmond 
und Cartaud (Aufgabe 37), A st (Aufgabe 36) und 
ileyn  (Aufgabe 6) vorgelegten Arbeiton zur Kenntnis.

Aufgabe 24. A u f s t o l l u n g  ei  n o r c i  n h oi  t -  
1 i eh e n  N o r m  en  c l a t  u r v o n  E i a e n  u n d  S t a h l .

D er KongreB nim m t yon der A rbeit der Kom
mission 24 KenntniB und wiinscht, daB sie w eiter fort- 
gcsotzt werde.

Aufgabo 22. Y e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  P r i i -  
f  u n g  s m e t h o d e n.

D er KongreB nim m t KenntniB yon den Yonseiten 
der Kommission gem achten Yorschliigen und nim m t 
diese an.

U nter den zahlreiehen Bericliten, die dem,KongreB 
yorlagen, befaBte sich eino groBore Anzahl m it der 
Schlagbiegeprobe unter YerwendungeingekerbtorSt& be. 
W ie aucli aus don BeschliiBsen der Sektion A  hervor- 
geht, yerdient das Problem , das A nhanger und Gegner 
gefunden hat, eingehendere E rortorung. W ir gedenken 
daher in einer besonderen A rbeit auf dio Frago  zu- 
riickzukommen.

Im weiteren Y erlauf der Sitzungen berichtet 
M. G. C h a r  p y :

Ueber den Eindull der Temperatur a u f  die 
IłrUcliigkoit yon Metallen.

Die Studien, welche sich bisher m it dem EinfluB 
der T em peratur auf die m echanischen E igenschaften 
der Metallo befaBten, fuBten yornehmlich au f den Er- 
gehnissen yon ZerreiBproben.

Charpy hat es sich nun zur Aufgabe gem acht, 
eino Anzahl yon Proben nach der M ethode der oin- 
gekerbten  Stabo durcbzufiihren, indem er fiir eine be- 
stim m te Anzahl yon FluBeisen- bezw. FluBstahlsorten 
bei yerschiedenen T eniporaturen die zum Bruehe not- 
wendigo A rbeit gem essen hat, uud zwar m it Hilfe 
des yon ihm unter dem Nam en eines Pendelham m ers 
(„m outon-pendule“) beschriebenen A pparates.

Die T em peraturcn  schwankten zwischen — 80u 
bis zu —J— 600°. Charpy hat bei allen erprobten Sorten 
gefunden, daB die Ziihigkeit („resilience“), d. i. dio 
in K ilogram m etern ausgedriickte B rucharbeit f. d. 
Q uadratzentim eter, dereń Zu- und Abnahm e im um-
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gekohrten  YcrhiŁltnisso zu jen c r der Briiohigkoit Btoht, 
zunimmt, sobald sich dio Tem pcrntur (von den ilie- 
drigen T em poraturen an) liebt, daB ferner diese 
Zahigkeit zwischen 100° und 200° ein Maxiinum er- 
roicht, dann w iodcr bis zu einom zwischen 400° und 
500° (d. i. der Tem poraturregion des Blaubruchos) 
gelogenen Minimum herabgolit, uin sich schlieBlich 
nochm als zu erhebon, wenn die T em peratur bis zur 
Rotgluthitzo fortgesetzt w eiter steigt.

Dio Voriindcrungen im MaBo der Ziiliigkeit sind 
besondors bei FluBeisensorten bedeutend. Bei oiner 
der untersuchten  FluBeisensorten goniigte os, vou 
- j-2 0 °  a u f — 20° horabzugehen, um eine Yeriindorung  
dor Ziihigkoit, im Yeriiiiltuis (i : 1, wahrzunehm en.

Eino aiulero FluBoisensorto von gloichor G attung 
wie dio Yorhergehende, jedoch um vieles reiner, war 
gloichfalls enormon Aonderungen der Ziihigkoit unter- 
worfen, doch bositzon dioso vom Standpunkte dor 
l ’raxis w eniger Bcdeutung. Es ist gleichwobl bo- 
niorkonswort, daB dieses Motali, welćhes sich, nach 
einer goeigneton therm iscbon B ehandlung, bei der 
N orm altom peratur an der Einkorbstollo vollst3ndig 
zusammonbiogen lioB, boi der T em peratur Y o n — 8 0 “ 
unter Aufwendung einer kaum  moBbaren A rboit wio 
Glas brach und in diosom Moment bedeutond brUchiger 
w ar ais M etallo, dereń B ruchfostigkeit bedoutend 
bober geweson war.

Gowisso balbbarte  Spozialstahlsorton weisen, was 
don EintluB dor T em peratur auf ilire B riicbigkeit an- 
bolangt, eino selir groBo TJoberlegenhoit auf. Chrom- 
stabl und N ickclstahl (von oincr ZerreiBfestigkcit von 
rund 80 kg) bcsltzen boi der N orm altom peratur eino 
Ziihigkoit yon otwa 16; diese golit bei einer Abkiih- 
lung auf — 80° nicht unter 14 herab, steig t dagogen 
11111 so stiirker boi hoheren T eniperaturon, ja  scibst 
boi der B laubruchtom peratur (das ist boi 400° bis 500“).

Dio p rik tischen  Selililsso, welelie aus dor vor- 
liegendon Studio gozogon werden konnen, sind:

1. DaB durch Gebrauch y o i i  Spezialstahl (Chrom- 
oder N ickelstabl) die m iangcnehm en W irkungon der 
T em peratur auf dio B ruchigkoit, einschlioBlicb der 
Briicbigkeit bei der B lautem peratur, fast ganz be- 
hoben werden konnen.

2. DaB die Zunabmo dor Briicbigkeit bei niedrigon 
Tem poraturen in sohr ernsto Erwfigung gozogen werden 
sollte, insbosondere boi Yerwondung w eicher FluB- 
oisensorten, sobald dieselbon von mittelmSBigor Roin- 
hoit der Zusammonsotzung sind ; donn in diesen FiUlen 
tr it t  dio Briicbigkeit so pliitzlieh ein und ist so be
deutond, dali sie loicht Yeranlassung sebworer Un- 
glBcksfiille werdon kann.

Die Yersuclie Yon A. M e s n a g o r  bezwockton die

Feststollung der Bodingungon fiir Spriidigkeits- 
probon,

welehe in den Bedingungshoften zur ITebernabme Yon 
M aterialion Aufnabmo zu findon hfitten. V orfasser 
kam  zu folgonden R esu lta ten :

1. Die Unterscbiedo in don R esultaten sind im 
nllgem einen bei Yorwendung der groBen, zyllndriscb 
eingekerbton Probestiibe kleiner ais bei der Yerwen- 
dung der kleinen.

2. Man kann die Beziohung der zum Bruche f. d. 
Q uadratzentim eter des Querschnittes aufgowendeten 
A nzahl yon K ilogram m etorn zu der in G raden an- 
gegebenon GroBo des Deforinationswinkels dureb die 
naeh8tohend angofuhrten Form oln au sd riicken :

Kleine P ro b e s tiib e .......................K =  0,375 D
GroBo P ro b e s t i ib e .......................K ' =  1 0,58 D'.

3. Man kann daber don gomossonon Deform ations- 
winkel s ta tt der beim Bruch aufgowendeten Arbeit 
einfiihren.

26. Jahrg. Nr. 19.

4. Dio Beziehung zwischen dor Zugfostigkoit iu 
K ilogram m  f. d. Quadratzontim etor, dem D eform ations- 
winkel boim Bruch und don K ilogram m oter f. d. 
(Juadratzentiineter ungofiihr durch folgendo Glcichungon 
au sd riick en :

F iir kloino Probestiibe :R -j-2 ,6 6 D  =  95, l t  —|— 7,1 IC = 9 5  
F ur groBo P ro b e s ta b o :R '- ( - l ,7 2 D = 8 7 , R '-J -3 K ' =  90.

5. E in blasiges M ateriał sclieint griiBero Bruch- 
arboiton zu erfordern, ais ein gesundes M ateriał.

6. Boi liomogenom 1’robom aterial lieforn die 
groBon ProbeBtilbo R esultate  yoii bem erkensw orter 
GloichmilBigkoit.

7. Dioso groBen Probostiibo lieforn u iiY o riin d e rte  
Resultato, obne Riicksicbt, ob dio E inkerbung mittels 
Bohrors oder m ittels Kriisor ausgofilhrt wurde.

8. A enderungen bis zu 5 mm in der Stiitzweite 
oder Fliiho dor groBen Probostiibo haben, sofern der 
liruchquerschnitt sich n icht iindert, oinen goringen 
Einflul! auf das R esultat.

9. Dagegen ist die Breito der E inkerbung von 
groBom EintluB.

M. O. B o u d o u a r d  bobandelt

dio Bostliiiiiiuug der Punkto dor allotropon Zu- 
stnndsiiudoruugen des Elsens und soluer Legierung 
durch Messen dor Aonderung des elektrlscben 

Widorstandes ais Fduktion der Temperatur.

Alle boi den Yersuchen erhaltonen R esultate  
zoigon Uberoinstimmend dio Yollkommeno U m kehrbar- 
koit (Reversibilitiit) der Erschcinungen des olektrischcn 
W idorstandes des Eiscns und des Stables ais Funktion 
der T em peratur, zum mindosten inncrhalb de r Norm al- 
tem peraturen  — bis zu jonen, bei denen die allotropen 
Zustandsiiiulerungon eintroten. In dor T em peratur- 
zone dor kritischen Punkto zeigt sich boi kohlenstoff- 
haltigen Stalilsorton ein um  so groBerer U nterschied 
zwischen don auf dom "Wege dor Erwiirm ung und der 
Abkuhlung orbaltonen W idorstandskurYen, jo bober 
der KohlonstolTgobalt ist. S tablsorten, welelie froindo 
Metallo (wio Chrom , M angan, W olfram ) enthalten, 
zeigen im allgem einen K urvenunterschiede dorg leicben  
Art, wio sio boi Stalilsorton m it m ehr alg 1 prozen- 
tigem  Kohlonstoirgebalte bcobachtet wurden.

Die Kurvo der elektrischen AYiderstandsftndo- 
rungen des Eisens und Stahls zeigt koino Abweichung 
von ih rer paraboliscban Form  bei der N orm altem 
p eratu r bis b inauf zu der T em pera tu r, bei w eicher 
die inolokularon Zustandsiinderungen beginnen; erst 
von 800° an >Yird dieselbo goradlinig.

liei don kohlenstoffbaltigen Stalilsorton wiichst 
der elektrische W iderstand mit dem Kohlenstolfgelialte. 
Die Beimischung yoii Chroni und W olfram  YorgroBert 
diesen W iderstand im Y erbaltnis 1 :2 . A ber diesos 
Yerlialtnig der W idorstandszunahm e halt bei den liolien 
T em poraturen n ich t an ; bei diesen besitzen Chrom- und 
W olfram stahlsorten beinaho den gleichon AYiderstand 
wie der rein koblenstoftlialtige Stalli. M angan ste igert 
bei der N orm altem peratur den elektrischen W ider
stand des Stahles aufs Dreifaelio. N ickel bew irkt eine 
noch w e it griiBere E rhohung des elektrischen W ider- 
standes ais M angan. Dio durch dioso beiden Metallo 
hervorgebrachte W iderBtandszunahme ist boi Hitze 
kleiner ais bei Kiilte.

AYas die Punkto des Beginnes der ZustandsSnde- 
rungen bei den Yorschiedenen, im Laufo dieser A rbeit 
s tudierten  S tablprobcn anbolangt, so konnte Boudouard 
keino A ngaben m achen, ohne den Yom Yorstando 
des Y erbandes gesteckten Rahmen zu uberselireiten; 
im flbrigen Yerweisen wir alle jene Ingenieure, welcho 
dieser F rag e  Interesse eutgegcnbringen, auf die Ori- 
ginalarbeit.
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'Woitcro Y ersuche B o u d o u a r d s  erstreckton sich auf 
die allotropou Zustands&ndorungon ron 

Nickelstiililon,
w elche, bei faat konstant bleibendem  Kohlcnsloff- 
gohalte, an  Gelialt zunehm ende B eim engungen von 
Spezialm etalleu bosaBen.

L. D u m a s ,  Paris, berichte t uber 

Spozialstalil.
Die dem Ahscliein nach so vielffiltigen E igen

schaften des Spozialstahlei, dio itnraer m ehr W iir- 
digung in der Industrio  finden, lassen sich haupt- 
siichlich auf die Eigenschaften des Eisons, des iiber- 
wiegendaten Elem ontes in allon Spezialstahlsorten 
zuriiekfuhrcu. Dieso B ehauptung h a t otwaa Ueber- 
rascliendes an aich und ist nicht unm ittelbar aus den 
langen Studien horvorgegangen, derei! Gegenstand der 
Spezialstahl w a r; denn die Reiho der E igenschaften, 
welche dieser zcigt, ist in der T at sehr ausgedehnt. 
A ber es geniigt, das Zusamm enspiel dieser E igen
schaften iua Auge zu fassen, um zu erkennen, daB 
ihre A enderung vor alloin in dor U rgeatalt und -Be- 
achaffenheit des Eisons begriindet ist, eines M etalles, 
das unter gewissen Einflilssen allotrope Zustands- 
formen annim m t, die m it fundam entalen Qualitiits- 
anderungen yerbunden sind.

Um kurz zu sein, will Y erfasser die Aufm erksam - 
ke it nur auf dio drei E igenschaften des Eisens lenken, 
welche auf dio m olekulare Zusam m ensetzung des 
Stahles einen iiberwiegenden EinfluB nehm en, und 
zwar die F iihigkeit der Losung, die Allotropio und 
die Noigung zur K ristallisation. Keine Stahlsorte 
bringt die "Wirkungen der Losung besser zum Yor- 
schein, ais N ickelstahl; dieser Um stand m acht nach 
Dum as’ M einung diese S tahlsorte fiir w issenschaft- 
liche UnterBuchungen besonder3 geeignet. Eisen und 
Nickel loson sich gegensoitig  in jedem  Y erhaltnis. 
Diese Losung ist aber keine Y erbindung; jedes der 
beiden Metallo . behalt seine individuellen E igen
schaften, und es ist auch nicht notwendig, die Ele- 
mente in bestim intem  Y erhaltnis zu vereinigen, um 
den S tahl zu erzeugen. Gleichwohl ist der Nickel- 
stahl n icht etw a ein bloBes Gem enge, denn die T rans- 
form atiouspunkto w erden herabgedruckt. Dio Tem- 
peraturzone, bei der das Eiaen in Form  yon f-E isen 
auftritt, also unm agnetisch ist, ruck t aber desto niiher 
an die N orm altem peratur, je  groBer der N ickelgehalt

XIX !9

Die von ihm erhaltenen Kurvon zeigen den eigen- 
a rtigen  EinfluB des .Metalles auf die L age der T rans- 
form ationapunkte.

Die nachlolgende Tabelle gib t eino Zusamm en
stellung dor R esultate  fiir zwei Yorauchsrcihen von 
N ickelstahl, dereń KohlenstolTgehalt 0,120 und 0,800 "/o 
betrug  und dereń N ickelgehalt von 0 bis 3 0 "/o y a riie rte

w ird, bo zwar, daB dor N ickolatahl unm agnetisch wird 
und aehr abweichende E igenschaften zeigt, wenn der 
N ickelgehalt 25 #/o iiberstoigt.

A nderseits steig t der G ehalt an Y-Eisen rapid 
an, wenn m an dem Eiaen Nickel zusetzt, die S truktur 
wird m artensitartig , eine innere Spannung, g enann t 
oamotiacher Druck, m acht sich im m er m ehr und m ehr 
geltond und bew irkt H tlrte und Briicliigkoit. .Man 
aielit, wio yielfacb und inachtig  die W irkungen aind, 
welche durch die L osungaerscheinung herbeigefillirt 
werden. Man wird begreifen, daB ein grundsiitzlicher 
U nterschied zwischen der E igenschaft der besprochenen 
Stahlaorto und aolchen besteht, die Elem ente enthalten, 
welche im Eisen nur schw er loslich sind und die 
Bildung heterogenen Stahles bewirken. Dies ist 
hauiig bei kolilenstotlhaltigem  Stahl der Fali, der 
K ohlen-Eisen en th iilt, sowio auch boi kohlenstoff- 
haltigcm  Chrom-, W olfram - und VanadiumBtahł, der 
zwei K ohlenstoffverbindungen en tha lt und hiordurch 
ganz beBondero E igenschaften  annim m t.

D urch die H artung  werden die Eleinente, aus 
denen der S tahl bestoht, in gelostem  Zustande fcat- 
gebalten  und ihnen hierdurch kiinstlich eine Homo- 
genitiit gegeben , dio jen e r des N ickelstahles und 
M anganstahlcs g le ich t; der geharteto  Stahl wecbBelt 
also gewisscrmaBen seine A rt. D er in Lusung be- 
findlicho K ohlensto ff ist das w esen tlich a te  Agens, das 
w ir kennen, um die allotropen T ransform ationen dea 
Eisens he rb eizu fu h ren : l l/a o/o Kohlenstoff hat dieselbe 
AYirkung, wie 10 o/o M angan oder 30 oj0 Nickel, das 
ist der E rklurungagrtind, weslialb sehon ein sehr 
kleiner Kohlenstoffgehalt bei einoin  Stahl nach dem 
A bschrecken H arto und innere Spannungen bewirken 
kann. Dio K ristallisation  des Eisens, das ist seine 
E igenschaft, infolge d e rer dio Molekuło eine be- 
atim inte O rientierung annehm en, is t ,  wio Osmond 
gezeigt hat, der Schlussel zmn Studium der mecha- 
niachen E igenschaften. Das faat chemisch reine Eiaen 
iat — das ha t I f a d f i e l d  festgestellt — aehr brttchig 
bei der T em pera tu r der flusaigen Luft, wahrend 
N ickelatahl dem EinfluB einer bo tiefen Tem peratur

4

Z u 8 a m m o n 8 e t / u n g den S t n h I e a 
i n P r o z c n t e n

liezelch- 
nung der 

Stahlsorte n

ChArukt er l ut t r i c l i c  P u n k t e

G Ni Mn s Si
p K r w U r m u n {? A b k u h 1 ii n

0,070
0,125
0,125
0,132
0,125
0,110
0,170
0,100
0,120

2.23
5.23  
7,13

10,10
12,07
15,17
20,40
25,85
30,00

0,025
0,015
0,200
Spurcn

V

w
n
n

0,000
0,004
0,005
0,005
0,002
0,004
0,004
0,007
Spurcn

0,070
0,040
0,050
0,100
0,090
0,020
0,025
0,030
0,031

Spuren

»
n

n

ff
V

n

2
5
7

10
12
15
20
25
30

800°— 775"— 725° 
770°—695° 
6 9 0 ° -6 6 0 "  
6 7 5 " -0 5 0 °  
640°— 610" 

620" 
600° 
510° 
510"

830"—710"“ ; 
710"
650"
575 0 
420"
300"
300"
175"
170"-

0,800 2,20 0,107 0,005 0,100 Spuren 2 705° 095"
0,776 4,90 0,092 0,004 . 0,085 5 675° 625° ■
0,815 7,09 0,125 0,003 0,100 7 065" 560°
1,050 9,79 0,097 0,004 Spurcn 10 625" 500"
0,760 12,27 0,092 0,004 0,080 12 025" 500°
0,790 15,04 0,060 0,007 0,091 15 590" 560"
0,800 20,01 0,020 0,003 0,089 20 560° 500"
0,790 25,00 0,070 0,002 Spuren 25 r i - 0 (sehlecht 

siclitbur) 560"
0,810 29,90 0,030 0,004 0,139 71 30 515" 560"
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w idersteht. Dies ist w ahrscheinlich der F a li, weil 
Nickel die K ristallisation unterbindet. Aus dem glei
chen Grunde Yermehrt ein geringer X ickelgehalt 
im Stahl seine W iderstandsfiihigkeit gegen S ch lag ; 
1 °/o Nickel erschw ert die K ristallisation, ohne gefahr- 
liclio innero Spannungen herbeizufiihren.

D as G esagte durfto hinreichen, um zu zeigon, dafi 
sich der ganze Komplox von Spezialstahlsorten in oine 
kleino Zahl Yon Gruppen tcilen lieBe und dies n icht 
etwa, indom m an ais R ichtschnur fiir die E inteilung 
die G egenw art eines oder des andern  E lcm entcs hin- 
stellt, sondern yielm ehr den allotropen Zustand dos 
im Stahl onthaltenen Eisens. So bilden alle m artensit- 
artigen  Stahlsorten, oh sie nun Nickel, M angan oder 
K ohlenstoff cnthalten , eine einzige Gruppe, die w ieder 
sehr Yerschieden ist Yon der Gruppe der y-Eisen lial- 
tigen Stahlsorten. Ebenso sind alle jene Stahlarten , 
dio zweiKohlenstoffYerbindungon en thalton ,m iteinander 
naho Y erw andt, sie mogen Chrom, "Wolfram, Molybdiin 
oder Yanadium  enthalten.

In  seiner Arbeit, die sich ebenfalls mit 

Spezialstahl

befaBt, kom m t L e o n  G u i l l o t  zu folgenden wich- 
tigen Folgerungen fiir die Industrie.

Es scheint, daB das Studiengebiet der Industrie  
n u r w enig um fangreich ist und daB sich der Fabri- 
kan t Yon Spezialstiihlen bei ih rer H erstellung n icht Y o n  

der Y crhaltungslinie entfernen Bolle, welcho ihm durch 
die E rforscliung der M ikrostruktur gezogen wird. 
Y or allem  soli der F ab rik an t dio Yerw endung jeden 
Stahles Yermeiden, dessen S truk tu r M ąrtensit oder 
G raphit aufweist. Es wiire miiBig, auf die F rag e  des 
G raphitgehaltes zuruckzukom m en. W as das A uftreten 
y o u  M ąrtensit anbclangt, so bowirkt es solche Schwierig
keiten bei der Y erarbeitung und beim Schmiedcn, daB 
es keine recbte M ogliehkeit der praktischen Yerwen
dung eines Stahles m it M artensitgefiige gibt.

Stahl m it K arb idgehalt bietet kein Interesse, 
wenn cr gieichzeitig y-Eisen enthiilt. Solche Stahl
sorten sind nu r in teressant, wenn sie P e rlit und Sorbit 
en thalten, und auch in diesem Fallo  konnen sie kein 
A bsatzgebiet finden, ausgenom m en fiir gewisse Spezial- 
s tah la rten , doren in teressanteste diejenigen fiir das 
rollende M ateriał und fiir die H erstellung Yon W erk 
zeugen sind. Es bleiben also noch zwei S truk tur- 
form en ubrig : Stahl m it Perlitgefiige und Stahl m it 
Ferritgefuge. Der letz tere  kann n u r durch einen 
s ta rken  Zusatz yon Nickel oder M angan (oder beider 
M etalle zugleich) erhalten  w erden ; will man Ycr- 
m eiden, daB der Stahl sich leicht durch Abschrecken, 
Ausgliiben, A bkiihlung usw. Ycriindert, so muB der 
Zusatz sogar Yiel groBer sein, ais allgem ein angenom - 
m en wird. D er Selbstkostenpreis stellt sich demgemiiB 
hoch. AuBerdem muB noch d arau f hingew iesen werden, 
daB dio Elastizitiitsgrenze solchen Stahles sehr niedrig  
und seine Y erarbeitung sehr schw ierig ist. D ieser 
U m stand besebriinkt das Y erw endungsgebiet aufs 
auBerste.

Man gelangt demgemiiB zu den nachfolgenden 
SchluBfolgerungen: W enn m an Yon den Struktur-
form en P e rlit  und K arbid oder Sorbit und K arbid 
absieht, welch letztero fiir W erkzeugstah l und bei ge- 
wisBen besonderen m aschinellen K onstruktionsteilen 
hohes In teresse haben, sowie Yon dem Ferritgefuge, 
auf das m an nu r in soltenen Ausnabm efiillen greifen 
darf, so bleibt ais einzigo G efugeart, die m an fur 
Zwecke dor laufenden Yerw endung suchcn soli, das 
Perlitgefiige ubrig. H ierzu muB man, um genau zu 
sein, hinzufOgen, daB ein Stahl, der dieses Gefiige 
zeigt und hervorragende m echanische E igenschaften 
besitzt, im  allgem einen nicht Yiel K ohlenstoff ent
halten darf. Das ganze industrielle Untersuchungs- 
gobiet beschrankt sich dalier au f Stahlsorten, die nur 
eine Y erhaltn ism aB ig geringe Anzahl Yon Elcm cnten 
enthalten, natiirlich  abgesehen you gowissen speziellen 
Fiillen der Yerwendung. (SchluB folgt.) E. L.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Umschau im In- und Ausland.
D e u t s c l i l a n d :  Bei der Yor einigen Tagen

stattgehabten
Feler des óOjiihrlgcn Jubiliiums der Bur

bacher llUtto 
h a t die D irektion an den K aiser folgendes H u l d i g u n g s -  
t c l e g r a m m  abgesand t: „Zur Fe ier des 50 jah rigen
Bestehens der B urbacher H utte Yereinigt, senden die 
llO ttenYerwaltung und 700 Ju b ila re  dor A rbeit 
Ew. M ajestat ihren untertiinigsten HuldigungsgruB 
und erneuern  zugleich das alte Gelubde unw andelbarer 
Treuo zu Ew. K aiserlichen M ajestat und zum Deut- 
schcn R eiche. E in Erzeugnis der weisen W irtschafts- 
politik yoii Ew. M ajestat glorreichen Y orfahren hat 
die B urbacher I lu tte  sich, Yon den w irtscbaftlichen 
Yerhiiltniasen des siidwestlichen PreuBens getragen, in 
einem halben Jah rh u n d ert zu einer hohen industriellen 
Blato entw ickelt. Die Schutzpolitik des Deutschen 
ZollYereins und nachm als des D eutschen Reiches, der 
koniglich preuBische Saarkoblenbergbau und die tat- 
kriiftige Y erkehrspolitik  der Krone PreuBens sind von 
je h e r  die G rundlagen ih rer w irtscbaftlichen Bliito ge- 
wesen. Die w irtschaftliche Gesetzgebung des Konig- 
reiclis 1’reuBen und des Deutschen Reiches haben ih r 
den R ahm eu fiir ihre Entw ieklung gegeben, und die 
A rbeiterversichernng nnd die A rbeiterichutzgesotz- 
gebung haben ih rer B elegschaft W ohltaten angedeihen 
lassen, wie sie auBerhalb des Deutschen R eiches in 
de r W eit uucrreicht sind. Mit Stolz hat die B ur

bacher H utte Bich bisher ais F ak to r im w irtschaft- 
lichen Leben des Reiches gefiihlt, m it Stolz hat sie 
sich ais T riiger nationaler G esinnung empfunden, m it 
Stolz hat sie zu a ller Zeit M ateriał fiir Ew. M ajestat 
Kriogsflotte und koniglich preuBischen S taatsbahnen 
hergeste ilt und m it Stolz blickt sie der W eit gegen- 
uber empor zu Ew. K aiserlichen M ajestat ais dem 
groBen Mann und dem inachtYollen und huldreichen 
Schirinherrn des R eiches uud der friedlichen Arbeit. 
An ihrem  heutigen Jubeltage  aber b ring t sio aus 
ganzem  deutschen H erzen Ew. M ajestiit ein dreifaches 
•Gliick auf U G enerald irektor W eisdorff." — H ierauf 
ist folgende A n t  w o r t  d e p c s c l i e  e in g e lau fen : 
„H erm  G enerald irektor W eisdorff, M alstatt-B urbach. 
Seine M ajestat der K aiser und Kiinig haben den 
HuldigungsgruB der T eilnehm er an der F e ier des 
50jShrigen Bestehens der B urbacher H utte m it F reuden 
entgegengenom m en und lassen Ew. Ilochw ohlgeboren 
ersuchen, allen Beteiligten A llerhiichsten besten;D ank 
m it den wiirmsten W iinschen einer weiteren gedeih- 
lichen Entw ieklung der H utte  auszusprechen. Auf 
A llerhochsten B efehl: D er Geheime K abinettsrat
gez. y . Lucanus.1' Bei der F e ier waren zugegen der 
R egierungsprasident Y on T rier, der luxem burgischc 
S taatsm inister Eyschen, G eheim er B erg rat P rin tz  ais 
Y ertre ter der Kóniglichen Borgworksdirektion und der 
P rasidcn t der E isenbahndircktion Saarbrucken.

In seiner Ansprache gab G enerald irektor W e i s 
d o r f f  ein Bild Yon der w irtscbaftlichen Entw ieklung 
des W erkes, er gedachte der H aupttrieb- und Ar- 
beitskriiftc, denen die H utte ihren heutigon Stand Yer-
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d ankt, der F iirsorge seitens des W erkes fiir die Ar- 
bejterschaft; er streiftc  auch den yor einigen Monaten 
auf der liiitte  ausgebrochenen Streik, der hoffontlich 
nur eine yoriibergehende Triibung des alton guten 
Y erhaltnisses zwischen der ltu tto  und ihror A rbeiter- 
sehaft gewesen sei. Den Jub ilaren  der liiitte  wurden 
ansebnlicho Geldgeschenke iiborm ittolt. Aus AnlaB 
der F e ie r  wTurde eine um fangreiche von D r . T i  11 o 
yerfaBto D enkschrift iibor die Geschichte der Hiitto 
herausgcgeben. Yorlaufig woisen w ir nur darau f hin, 
da wir in allerniichater Zeit eine groBero A hhandlung 
iibor die Entw icklung der liiitte , insbesondoro in tech- 
nischcr Ilinsicht, aus berufcner Fcder yeroffentlichen 
werden.

S c K w e d e n . G r o n d a l  hat sich ein Y erfahren* 
patentieren  lassen zur
Erzougung yon Eisensclmamm durch mittelbaro 
Erhitzung oiuos Gomcnges yon Eisonerz und Kolilc.

Dio E rzeugung des Eisonschwamm es erfo lg t h ier 
durch m ittolbare, m ittels V erbronnung eines Geinisches 
von Gas und L uft bow irkte E rhitzung eines Gem cngcs 
yon Eisenorz und Kohle, gegebenenfalla un ter Satti- 
gung des erhaltenon E isenschw am m es m ittels indiffe- 
ren ter Gaso zur V erm oidung der Oxydation. Das 
Noue besteht darin, daB der Eisenschwannn yor dem 
Ausbringon im unteren Teilo des Ofens durch die 
kalte Y erbrennungsluft oder durch dio zur Bcheizung 
des Ofens dienenden Gase gekiihlt wird, um gleich
zeitig oino Yorwiirm ung der Luft odor des lloizgases 
zu bewirken. F indet dio K uhlung des Eisenschw am m es 
m ittels des Heizgases sta tt, so w ird letzteroB im  Kiihl- 
raum  des Ofens vor seiner M ischung m it L uft unter 
Y erm ittlung durchlocliertor Rolire in unm ittelbare Bo- 
rtihrung m it dem heiBen E isenschw am m  gebracht, 
so daB ein Teil aufgesaugt worden kann. Dio durch 
Erhitzung des Geinisches yon Erz und Kohle gcbil- 
deten Keaktionsgaso werden m ittels im Ofenschaclit 
eingebauter, an der U ntorseite geschlitzter Rohro auf- 
gofangon und fortgeleitet. F indet die Kiihlung des 
Eisenschw am m es m ittels L uft sta tt, so wird die Luft 
durch allseitig  geschlosseno Rolire liindurcbgcfiihrt, 
welche den Kulilraum  durchsetzen.

F r a n k r e i c h .  Zahlreicho Y ersuche sind schon 
gem ach t worden zur
Ueśttmmung der Unnyandlungspuiikle auf Grund 

der Aenderung des cloktrisclion Widerstaudes.
Diese Y ersuche habon jedocli nur den yon Osmond 

m it A 3 bezeiehneten P u n k t k lar zum Yorschein ge
bracht. P. F o u r n e l  ist von andoren Gesichtspunkten 
aus darau f gebracht worden, die E rscheinung un ter be- 
bonders genauen Bedingungen zu stud ieren , woruber
H. Moissan in den „Comptes R endus“ ** berichtet, Die 
Rosultato zcigen, daB die Metliode auch gestattet, die 
U m wandlungspunkte A i und A s festzustellen. Dio 
Messungen sind an 0,3 mm starken  D raliten vor- 
genomnien worden. Die etw a 30 cm langen Stiicke 
waren auf einem D oppelblatt aus G limm er aufgerollt 
und wurden im luftloeren R aum  durch einen m ittels 
W iderstanden geheizten elektrischen Ofen erhitzt. 
Durch den D raht, der m it einer O hm norm alen zusammen 
nacheinander geschaltet war, w urde ein Stroni von einigen 
Zehntel A inpere geschickt. Indem  mit Hilfe eines Poten- 
tiom oters die Potentialdifferenzen an den Enden dor 
Próbo und • den Enden des Olimwiderstandes ge- 
messen wurde, e rh ie lt Y erfasser bei jed e r T em peratur 
den gesuchten 'W ideratand. Dieses Y erfahren  h a t den 
Yorteil, die yon anderen Teilen herriihrendcn "Wider- 
standsuntorschiede im Strom kreiso ausschalten zu 
konnen, und os ist keine absolut konstanto elektro-

* „C lieiniker-Zeitung“ 1906 Kr. 28.
** 2. Ju li  1906.

m otorischo K raft erforderlieh. V orfasser sorgte boi 
allen Mesaungen dafur, m it dersolbon Erw arm ungs- 
und A bkiihlungsgeschw indigkeit zu arbeiten. Das ist 
bei solchen Arersuchen notwendig, wo dio Y iskositat 
yon groBer B edeutung ist und n icht erlaubt, die e r
haltenon Rosultato m it yorschiedenon Geschwindig- 
keiten thorm ischer Y oranderung zu ycrgloiclien. Die 
Mesaungen wurden an ach t Proben yorgenom m en; der 
K larheit halber ha t Y erfassor auf dcm Schaubild nur 
die zu Jfolgenden funf Proben gehorigen K uryen auf- 
gozeiehnot.

Kr. C SI Mn Nr. C Si Mn
% % % % % %

I. 0,08 0,24 0,43 IV. 0,37 0,126 0,47
II. 0,11 0,02 0,35 Y. 1,05 ? 0,25

III. 0,22 0,33 0,57
Dio m ikroskopische P rilfung hat gezoigt, daB die 

Y erteilung des Kohlonstoffes in einem und dcmselben 
Stiick n icht gleichmaflig war. U eberall waren die
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Abbildung 1.

m ittlcren  Teile hoher gekohlt ais an der Peripherie, 
wodurch gewisse sp a ter zu erlauternde Sondorheiten 
erkliirt werden. Dio K uryen stellen die beim Er- 
hitzen beobachteten "W iderstandsunterschiede d a r; jede 
Probe w ar yorher gleich lang  bei 1000“ im luftleeren 
Raum  gegliiht worden. Dio Abszissen sind proportional

don Tom peraturen, die Ordinaten den W erten ----- ,
R o

wenn R 0 der W iderstand bei 0 °  ist.
U m w a n d l u n g  Ai. D er P u n k t Ai, welcher der 

Zersetzung des Zem entits entspricht, crscheint n icht 
bei der Probe I m it 0 ,08° C. Bei Nr. I I  iat e r  bei 
670°, bei Kr. III  bei 695° durch einen R iickkehrpunkt 
sehr dcutlich angezeigt. F u r  dio Proben IY  und V, 
die einen gem einsam en Um wandlungspunkt Aa. 2. 1. 
haben, enthalten die K uryen einen W inkolpunkt, den 
Y erfasser mit Ai bezcichnet bat. D ieser P u n k t ent- 
spricht sicherlich der U m w andlung, die in  diesem 
Augenblick in dcm weniger Kohlenstolf haltonden 
peripheren  Teile vor sieli geht.

U m w a n d l u n g  As. Das Endo der Um wandlung 
des ot-Eisens in fi-E iaen gibt sich fiir die Proben ! 
(775°), I I  (780°) und II I  (740°) durch eino yeranderte
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R ichtung tler K u rtę  zu erkennen} die yoii da ab gerad- 
linig Ycrliiuft. Der EinfluB dea M angans nuf die Lago 
des Punktes tr it t  k la r herYor boi P ro b e  II I  (Mn 0,57°/o). 
D er P u nk t As liogt boi 740°, w ahrend er bei omom 
gleichen, aber weniger rnanganhaltigon S tahl bei 775° 
liegt. (Es ist bekannt, daB bei Stubien, die nur Kohlen- 
stolf und zwar bis 0,35 %  enthalton, die Lago dea 
P unktes Aa n icht doutlich gokennzeichnet ist, wonn 
der Kohlenstoffgehalt wiichst.)

U m w a n d i u n g Aa. Der Ucborgang yom a -Z u - 
stand in den p-Z ustand  entapricht einem nouon AYinkol- 
punkt, der m it der T em peratur achnell sinkt, wenn 
de r G ehalt an  Frcindkorporn atoigt. P u n k t Aa findet 
aich bei 880° fiir Nr. I, bei 890° fiir Nr. II  und boi 
790° bei Nr. III. Ifior iat der EinfluB dea Mangana 
s ta rko r ala der dos Kohlenstoffs,

U m w a n d 1 u n g Aa.a-i. lic i Nr. IV  und Y ist 
dio U m w andlung durch eine achroffo Zunalime des 
"W iderstandes nngozeigt. Dioao Zunalime erstreck t aich 
Ober cin T em p era tu r-In to rv a ll, das um b o  kleinor 
w ird , jo m ehr F rem dkorper vorhandcn aind. Bei 
N r. 1Y liegt er zwischen 730° und 770° und bei 
N r. Y zwischen 730° und 750°* Die beachriebeno 
M cthode geatattet alao, m it Ililfe  des olektriachon 
AYiderstamles bei den ftlnf Proben folgendo kritischo 
Punkte  fostzustcllen:

i II III IV v
“C. °c. °c. °C. »C.

A i. . . — 070 695 |
A s . . . 775 780 740 730 —  770 730 — 750
Aa. . . 880 890 790 )

G r o B b r i t a n n i o n .  Im  „Enginoering" * tindon 
w ir  folgendo ZuBainmenatelluiig iiber

die Scliioiienorzeugung dor Erdo.

Dio V e r e i n i g t . c n  S t a a t o n  v o n  A m e r i k a  m it ihren 
210 000 Meilen (ongi.) Schienenweg habon naturlich 
den groBton Schienenverbrauch, und ihre jah rliche  Er- 
zeugung an Schienen is t zurzeit bcinahe so groB, wie 
die a lle r ultrigen Staaten zuBammengenommen. In 
don dem Ja h re  1878 Yorauagcgangencn neun Jah ren , 
in welchen fast alle am erikaniachon Schienenwege m it 
eisernen Schienen auageriiatet wurden, be trug  der 
Y erbraucb  der A m erikaner 818 969 t. In den neun 
Ja h ren , welche dem Jah ro  1904 YorauSgingon, bolief 
sieli dor am erikanische Y erbraucb an Stahlschienen 
auf 18 684 256 t oder fast 10 000 000 t m ehr ais in 
der ersten  Pcriode. F riih er b e trug  das Gewicht dea 
laufenden M eters 27,29 bis 32,25 kg, w ahrend ea heute 
beinaho 50 kg ausm acht. F iir die 25 Jah ro  von 1870 
bia 1895 wird der SchienouYcrbrauch in den V ercinigton 
Staaton auf rund 5 900 000 t geschatzt. Inncrlialb 
dieses Z eitraum es Yvuchs dio N achfrage beat&ndig.

Die Schienonerzetigung in D e u t s c h l a n d  war 
unrcgelmilBig. Zwischen 1875 und 1896 w urden n u r 
geringe Fortsch ritte  gom acbt; dio Erzeugung war von 
591000 t auf 614 680 t gestiegen. Seit 1896 jedoch 
hat die deutsche Schienenproduktion bedeutende 
Sprunge gom acht, sio stieg im Jah ro  1903 auf
1 097 280 t, Yon denen 384 008 t ausgofUhrt wurden. 
In  den letzten Jab ren  hat der Schiencnverbrauch in 
D eutschland bedeutend zugenommou. Bis zum Jah re  
1890 (ausgenom m en 1875) brauchte man in einem 

•Jah re  n icht m ehr ais 300 000 t  Schienen. In  den 
dom Ja h re  1904 Yorausgegangencn zwolf Jah ren  stieg 
dor jah rlich e  Y erbraucb au f 590000 t und in einigen 
Ja h ren  dieses Zeitraum es kam  or auf 772 000 t. In  
den zwSlf Jah ren , wolcho dem Jah re  1904 Yorlier- 
g in g e n , betrug  der deutsche Sehienenverbrauch
7 069 328 t, wilhrend cr in den dem Ja h re  1886 Yoraus- 
gegnugenen zwolf Jah ren  auf 3 508 232 t kam.

Die Schienenerzougung in F r a n k r e i e h  hielt sich 
Yerglcichsw-eiBo in densolben Gronzen. Die Hoehst- 
produktiou wurde im Jah re  1883 m it 416 460 t erreicht, 
im Jah ro  1893 ging dio E rzeugung auf 232 664 t 
zuriiek. Dio franzosischon E isenbabnen w aren auf 
L ieferung von auaw ąrts angewiesen. Indessen war 
dor Geachiiftsgang unregelmiifiig, so betrug  im Jah ro
1902 dio Ausfuhr 64 000 t.

Dio Produktion y o i i  G r o B b r i t a n n i o n  zeigt den 
schnellsten F ortsch ritt in den Ja h ren  1876 bis 1882. 
Die Jahreaerzeugung stiog von 412 496 auf 1 275 080 t. 
Die Schienenausfnhr stieg von 374 904 t im Jah ro  1876 
auf 806 704 t im Jah ro  1882, was eino Zunuhme y o i i  
U 5  0/0 bedeutot. D ieser A ufstieg w ar inabeaondere 
einer botrachtliclion Ausfuhr nach don V creiuigten 
Staaten zuzuschrcibcn. W enn man den Y ergleich auf 
die Zeitrauine y o i i  siebon Jah ren , welche don Ja h ren  
1882 und 1903 Yorauagingon, auadehnt, so findet man, 
daB der einheim ische V erbrauch Yon 1625 600 t auf
2 641 600 t gestiegen w ar, w ahrend dio Ausfuhr von
3 657 600 t auf 3 556 000 t zuriickgegangon war.

Die jah rliche  Sehienonproduktion der ganzen Erde 
wird heute auf 7 366 000 t geschatzt. H iorbei fallen 
auf A m erika 3556000  t, auf England 1016000  t, nuf 
Deutschland 1 016000 t, auf Belgien 355 600 t, auf 
RuBland 508 000 t und nuf F rankreich  304 800 t. Dio 
tlbrigen 609 600 t worden in K anada, Italien, Spanien, 
Japan , China, Oostcrroich usw. hergestellt. Zurzeit 
ist noch n icht siclicr featgeatellt, ob dio llochst- 
produktion orroicht ist, da Yiclo Liinder noch im 
Begriff sind, ilire "SYcrkacinrichtungen zu Yerbeasern. 
In den 14 Jah ren  vor 1904 Yerdreifachten die Ver- 
oinigten Staaten ihro Schienenproduktion. Dio E r
zeugung in D eutschland yerdoppelto sich in derselben 
Zeit. Indessen m achten auch K anada, Italion, Japan , 
Oesterreich usw. bedeutendo F ortschritte . Dor groBte 
SchienouYcrbrauch scheint nun auf K anada, Britiscli- 
Indien, A ustral-A sien und nuf A frika zu kommen. 
KuBland h a t soin Schicnennetz boi weitem noch nicht 
Y e r v o l l s t a n d i g t .  Es v e r f i i g t  iiber einen doppelt so 
groBen F lachenram n ais dio Y ereinigton S taaten, und 
seine BcYolkerungsziffcr ilberschreitet dio dor Ver- 
einigten Staaten um m ehr ala 70 o/0. IndeBsen kann 
die politischo und w irtschaftliche L age des Roiclies 
n icht dazu erm utigen, neuo russiache Induatrieunter- 
nehmon fiir Schionenfabrikation zu griinden. China 
wird w ahrachcinlich groBe M engen vorbrauchen und 
sich zu einem bedeutenden Schienenproduzenten ent- 
wickeln, da m an in maBgohendcn K rcisen Chinaa 
B c i n e  groBto A ufm erksanikeit au f don Bau von W orkon 
gerich te t hat, welcho Schienen herstellen sollen. Das- 
selbe g ilt auch y o i i  Japan .

D er kanadische llandelsberich tera ta tter fiir Au- 
stralien  D. 11. K o ś b  boriehtet* an das „D epartm ent fiir 
H andel und Gowerbe", daB vor cin iger Zeit orfolg- 
roiche V ersuche gom acht worden sind,

Eisonor/.o uninittolbar iu Stahl zu Tonrandelii.
Es handelt sich um ein Yerfahren, das untor dem 
N am en I l e s k o t t - M o o r e - P r o z o B  bokanut gewordon 
iat. Bei den kurzlich ausgefuhrten Yersuchen auf den 
"Werken des Erlindors in Melbourne w ar eine Anzahl 
SaeliYerstandiger zugegen, die der M einung A usdruck 
galion, daB die E rgebnisse hiichst befriedigend seien 
und eine Y o l l ig e  Um wandlung der bekannten Methoden 
der S tahlerzeugung zur Folgę hatten. (?) D er H eskctt- 
Moore-ProzeB besteht darin , E isenerze in SchweiBeisen 
oder Stahl m ittels oinea um interhrochenen Verfahreii3 
um zuwandeln. Das E rz wird nach den allgem ein 
bekannten  M ethoden angereichert oder, wenn es 
niagnetisch ist, auf elektrischem  AYego b o  lango auf- 
beroitet, bia m an das reine Eisenoxvd orhiilt. Das 
R ohm aterial geh t zunachst durch einen m ittels Ab-

* 13. Ju li 1906. * Nach „The Iron  T rade R eview “, 12.Juli 1906, S .19.
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gaBen gehoizten rotiorenden Zylindor und w ird dann 
in einen zylinderform igen Iieluilter, dor sich in voller 
RÓtglut befindet, gebracht. Yon h ier aus fallt es 
in einen zweiten iihnliehon Zylinder, wo ca m it des- 
osydierenden Gaaon in B erilhrnng gebracht w ird, dio 
das erhitźte  Erz in reines Eisen yerwandeln. Yon den 
desoxydiorenden Gasen begloitet kom m t daB reduzierto 
Eison in einen dritton Kaum bezw. auf den Sehmelz- 
herd, wo os in cin Bad gcachmolzenon Eisens fallt 
und unm ittelbar in S tahl verw andelt oder zu SchwoiB- 
eisen zuaam m engoballt w ird. Das A rbeitsverfahron 
goht autoinatiach vor sich und die Ersparniaao aollen 
aich sowohl auf Zeit und A rbeit wio auf Ilrennatoff 
und FluBm ittel boziehen. D er Erfinder g laub t aomit 
ein Y erfahron aufgefunden zu haben, daa geatattot, unter 
TJmgohung toii Hochofen und K onyertor durch eino 
Oporation d irek t Stahl zu erzeugon.

Dio Koaton zur E rrich tung  oiner groBen Schmelz- 
anlage nach dem Hoakett-M oore-System soli wonigor

Abbildung 2.

ala oin Y iertel der nach don boatehenden Methoden 
arbeitenden Anlagen m it gleichen Erzeugungsm engen 
betragen. Jedea E iaenerz aoll bei dicaem ProzeB Yer
wendet werden konnen, aber daa E rz der ungeheuren 
E iaensandlager von Keuseoland eignot sich boaondera 
fiir das neue Y erfahren. P a ten trech te  aind in allen 
L andem  nachgesucht; Ross hat an daa D epartm ent 
eine detaillierto  Beachreibung m it zugehorigen Zeich- 
uungen e ingereich t, dereń Kopien den kanadisehen 
E iaenhiltten zuganglich aind,

Daa N ational-Phyaikalische L aboratorium  h a t oine 
nach einem  neuen Prinzip arbeitendo

Matcrlalprilfnngsmaschine mit Stolhrirkung

gebaut, dereń  Beachreibung w ir dom „Engineering* * 
entnehm en. Die bishor angowendoton M aachinen 
waren eingeriebtet, um

1. dio P robe durch einen Schlag zu zerbrechen, 
indem das boi dem B ruch aufgowandte MaB Ton 
Energio aufgezeichnot wurde, und

* 13. Juli 1906.

2. die Probe durch einen verhiiltniamaBig achwachen 
Schlag , der jedoch oftmala w iederholt w urde, zum 
Bruch zu bringen.

Dio zweite Methodo iat diojenige, dio aucli von 
S e a t o n  und J u d o  in ilircm W ork „StoBprilf- 
m aachinen“ angofiihrt iBt. Seatona Moinung geh t 
dahin-, daB in der P raxia taglich oftmalB Fullo 
Y orkom m on, wo Toile durch  eino groBe Zahl vor- 
hiiltniamuBig kleiner Schlage, die aich aber fort- 
wahrond w iederholen, beanaprucht werdon, und bei 
denen aelten infolge einea einzigen Schlagea Boachii- 
digung eintritt. Die nach aolchon Geaiehtapunkten 
angoordnoto Priifuug hat m anches fiir aich. Boi 
Seatona und Judea M aterialpriifungen werden dio 
P roben in dor M ittc eingekerbt und an beiden Ernlen 
auf Meaaerachneidon golagert, wahrend der Stoi! 
uber der Kerbo auageftlhrt wird. Die Probe wird 
zwischen zwei aufoinandorfolgenden SchlBgcn um 
180° gedreht, ao daB daa M ateriał abwechaelnd durcli

D ruck und Zug beanaprucht wird. Bei aolchon Prfl- 
fungen hatto  man dio Zahl der Schlago bia zum B ruch 
auf 300 gebracht, ao dal! die Behandlung oiner Probe 
einen betrnchtiichen Aufwand an Zeit und A rbeit er- 
forderte, da  die Maachine n ich t Bolbattatig betrieben 
wurde. Da man ea im N ational - Phyaikaliachen 
Laboratorium  fiir notwendig hielt, die Zahl der 
Schliige eventuell auf 100000 zu ateigern, muBte eino 
selbBttiitige Maachine gebaut werden. Dieaolbe iat im 
folgenden beachrioben und in dieaer Geatalt fiir daa 
Laboratorium  ausgefiihrt worden (Abbild. 2 und 3).

Aua den Abbildungen geh t hervor, daB der Fall- 
ham m er aua einem  zylinderform igen Stiick Stahl be- 
atoht, daa aich in einer guBeiaornon Fuhrung  bewegt, 
die mit der P la tte , auf dor die Maachine m ontiert iat, 
ein Ganzea bildet. Der H am m er iat m it einem  ge- 
h iirteten  Stahlachuh Yorsehon, der mit dor Probe in 
B eruhrung kommt. Auf jed e r Seite deB H am mera geht 
ein Ru ud a tub durch die P la tte ; beido Stilbe endigen in 
einem  Querhaupt. Letzterea ist m it einer kleinen Kolie 
ausgeatattet, um die Bewegung des Hobedaum ens zu 
iibertragen. AuBordem triigt ea noch zwei koniach 
gcform to Rollen, die in Yertikalen Fiihrungen laufen 
und den Ilorizontaldruck dea Daumena aufnehm en

Abbildung 3.
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sollen. Dio beiden Rundstiibo sind m it dem Quer- 
haupt durch Bolzen yerbunden, und zwar so, daB die 
Fallhohe des H am iners zwischen 0 und 8,5 cm ge- 
reg elt werden kann. Die W elle des Ilebedaum ons 
m acht annilhernd 45 U m drehungen in der Minutę und 
erhŚlt ihron A ntrieb durch einen elektrischen Motor 
bezw. oin epizyklisches R ildergetriehe (siche Abbild. 3). 
Die D rehung der Probe zwischen je  zwoi Schliigen 
um 180° wird durch eino A rt K ulissensteuerung be- 
w irkt, die durch eino W elle, ■welche parallel zu dom 
Probestiick li iu f t , bewegt wird und sich mit der 
halb  so groBen Geschwindigkoit d rch t wie die Dau- 
m enwelle. E ine zweite W elle , dereń Acbse m it 
dem Probestiick in gleicher Itich tung liegt und m it 
diesoni zusamm engokuppolt ist, erh&lt ihre Bewegung 
durcli die zu dor Probe paralle l laufende W elle m ittels 
zweier Kurboln un ter Anwendung eines Schlitzes, wie 
aus der Abbildung hervorgeht. D urch entsprocliende 
Abm essung dor Ijiinge des Schlitzes kann bew irkt 
werden, daB, wenn die Bewegung der Kurbel an der 
Parallelw ello  bestiindig ist, diojenige der K urbel auf 
der zweiten W elle die D rehung um 180° bework- 
stelligt. Dam it dio zweite Wollo die froie Y ibration 
dor 1'robo wfihrond des Sclilages nicht boeintriichtigt, 
ist W elle und Probestiick m it einer Semi-Ohiham- 
K uppehing yerbunden. Diesolbo ist so eingerichtet, 
daB die Ebene des oifencn Schlitzes an der K uppelung 
m it der Ebeno dor freion Y ibration der 1’robo zu- 
sam m enfallt. Die M esserschnciden, auf welchen die 
Probe ruh t, haben Y-fiirmige Gestalt, so daB sich die 
Probo nicht seitw iirts bowegen kami, L etztere  ist 
1,25 cm stark , die M osserschneiden liegen 11,25 cm 
auseinander und innerlialb der Korbo hat das Probe- 
stiick einen D urchm esser yon 1 cm.

W enn der Fali des Ham m era so eingerichtet ist, 
daB die Probe bis zu ihrem  lirucho etwa 2000 Schliigo 
aushiilt, so ist keine m erkliche Y eriinderung an der 
P robe  w ahrzunehm en bis z u . einem  yerhaltnismiiBig 
kurzeń Z eitpunkt yor dem yolligen D urchbrochen des 
Stuckes. Die Beschaftcnheit der Probe, ob liart oder 
weich, m aclit sich durch einen RiB auf jed e r Seite 
des Probestiickes bcm erkbar, und zwar nim m t diesor 
seinen A nfang in der K erbebene. Die beiden Risse 
setzen sich in deiUMalie nach innen fort, wio weitere 
Schliigo erfolgen.

Dio M aschine scheint besonders gute Dienste zti 
leisten bei der P rufung  von weichem Stahl, dor, wonn 
e r eingekorbt ist, m it der cinfachcn Schlagbiege- 
m aschine n icht zerbroeben w erden kann.

Zum Schluli seien noch einige Priifungsbeispiele

Fallhohe 
des Hammer* 

cm
1,92
1,25
0,75

Arbeltsaufwand 
eines Sclilages 

kg/cm
0,6B
0,51
0,25

Zahl der 
Schl&ge his 
zum Bruchc

4 950 
12 400 
44 634

„The Na ta l Graphito and M inerał Mines, Ltd.* m it oinem 
A ktienkapital von 1 0 0 0 0 0 gebildet.

O s t a s i e n .  Dio „N aclirichten fiir H andel und 
Industrio" * berichten iiber
die Errichtung cinos neucn Eiseinrorkes iu I)alny.

Nachdem  vorkurzem  dioSiidm andsoburische Eisen- 
bahngesellBcliaft, welche zugleich die Kohlengrubon in 
FubIiuii und E ntai b e tre ib t, gogriindet worden ist, 
habon K apitalisten in Tokio und Osaka beschlossen, 
ein K apitał von 30 Millionen Yen aufzubringon, um in 
D alny ein E isen- und Stahlw erk zu bauen. Die E rze 
wollen sie aus der I)a iy a -(T aycn)-E i8onerzg rube  bo- 
ziehen, die Kohle per Balin von -Fushun. Zweck der 
Gesellschaft wird dio L ieferung yon Schienen, Ma
schinen und E isenbahnbedarf fur die gesam ten Bahn- 
gesellschaften in Ostasien sein. Die G esellschaft will dann 
zur Łoitung des Betriebes am erikanischo Ingenieuro 
anstellen. Ende Ju li d. J . sollen m ehrere japanisclie 
Ingenioure zum Studium  des Geschaftes an Ort und 
Stelle ontsandt worden. Dann soli iiber dio Grilndung 
der G esellschaft beschlossen werden. Es ist nicht 
ausgeschlos8en, daB in der Saclio ainerikanisches K api
tał hotelligt w ird. ję

Die Rohoisener/.cugung Englands** in dor erston 
Hiilfte y o ii li)0(i

belief sich auf 4 983 910 t gegen 4 695545 t im ersten 
Halb jahr 1905 und 4 113 748 t in der erston Hiilfte 
des Jah res  1904. Es w urden erzeugt:

1905 1900
t t

Frischeroi-u.G ioB ereieisen 1 999 940 2 182 645
I l i i m a t i t ................................. 2 031 279 2 041 424
Fiir basische Prozesse . . 576 555 640 751
Spiegeleisen usw. . . . 87 771 119 090

Zusammen 4 695 545 4 983 910
Dio D urcbschnittsloistung der 363‘/3 in Botrieb 

befindlichen Oefen botrug 13 717 t fiir das erste 
Ila lb jah r 1906.

I)ie  G e sa m te rz e u g u n g  *** a n  M a r t in s ta h lb lo c k e u  in  
E n g la n d  in  d o r  e r s te n  H iilfte  yon  l!)0<i

botrug 2 232 002 t gegen 2 011 776 t im ersten  H alb- 
ja h r  1905 und 1 696 851 t im ersten  H a lb jah r 1904. 
An basiscliem und saurem  M ateriał wurden erzeugt
Im ersten 
Halbjahr

1905 .
1906 .

Basisch
t

1 G53 741 
1 664 885

Sfluer
t

358 035 
567 117

Zusammen
t

2 011-776 
2 232 002

S i ł d a f r i k a .  Nacli den B erichten* des k. u. k. 
G eneralkonsulates in K apstadt wurden

Graphitlager iu der Kapkolonie 
entdcckt, und zwar im Ingeligebirge an dor Grenze yon 
N atal und der Kapkolonie zwischen Kokstad und P o rt 
Shepstone. Das Yorkom m en, welches iu Siidafrika 
oin regos In teresse heryorgerufen hat, wurde in der 
bezoichneten Gegend bereits vor m ehreron Jah ron  
yerm utet, doch w ar es angeblieb erst je tz t moglich, 
das oigentliche L ager festzustollen. Die (Jualitiit des 
G raphits soli yon einem Experton fiir besser ais jeno des 
G raphits yon dor Insel Ceylon bezeichnet worden 
sein. Zur Ausbeutung des in liede  stehenden Graphit- 
yorkom niens ha t sich in D urban eine Gesellschaft

* „Oestorreichisehe Zeitschrift fur B erg- und 
H uttenw esen" 1906 vom 25. August.

Dio D urcbschnittsloistung eines Ofens stellt sich 
auf 5951 t bei 97 M artinofen, die in B etrieb w aren.

An Blechen und W inkoleisen wurden hergestellt 
im ersten H alb jah r 1906 957 935 t, an Stabeisen 
491 884 t und an yorgewalzten Blocken usw. 328 723 t. 
An Schienen w urden 53 297 t  erzeugt.

Die Bessemerstahl - Erzeugung in England im 
ersten Halbjahr il)00. f

In  der ersten  Hiilfte des Jah res  1906 b e tru g  die 
G esam terzeugung an B essem erstahl-B locken 934 333 t 
gegen 1036 205 t in der ersten  H alfte yon 1905 und 
879 533 t im ersten  H alb jah r 1904. An basischen 
und sauren  Stahlblocken (Bessemer) wurden erzeugt

^Halbjahr Snuer Baslsch Zusammen
t t t

1905 . . . 710 017 326 188 1 036 205
1906 . . . 644 995 289 338 934 333

* Yom 15. Septem ber.
** „Iron and Coal T rades Reyiew“ yom 7. Sept.

*** „Iron and Coal T rades Reyiew“ yom 14. Sept. 
f  „Iron and Coal T rades Rcyiew “ yom 27. Sept.
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Die E rzeugung an Bcsaom erstahl-Schienen betrug 
m it 494 978 t im ersten I la lb jah r 1906 53 981 t w eniger 
ais in der ersten  HSlfte von 1905, in w elcher 548 959 t 
erzeugt wurden. D er R iickgang ist auf den geringeren 
Scbienenexport zuriickzufuhron, der sich im ersten

B u c h e
Einfuhrung in die Metallographie von Dipl.-Ing. 

P a u l  Go e r  en s ,  Assistent am Eiscnhiitten- 
miinnischen Institut iler Kgl. Teclin. Hocli- 
sehule Aachen. Halle a. S. 1906,  Wilhelm 
Knapp. 10 J L

Obiges Buch ist geeignet, in dankensw erter Weise 
eiue empfindliche Liicko in unserer F ach litera tu r aus- 
zufilllen, da w ir bis je tz t noch keine systcinatiB che 
D arstellung iiber diesen Gegenstand in Deutscbland 
besitzen. Dio U eberschriften der einzelnen K apitel: 
Die pbysikalischen E igenschaften derS toffe; Die physi- 
kalischen Gom ischc; Die P rax is der M etallm ikroskopie 
(H erstellung der Schliffo, die Entw ieklung der S truktur, 
das Mikroskop, dio photographische T echnik); Speziellc 
M etallographie der Eisen - Kohlenstoff - Legierungen , 
zeigeii, dali es sich um oino eingehende Znsamtncn- 
stellung und Behandlung dor Resultato der zablroichen 
in der L ite ra tu r des In- und A uslandes verstreuten 
A rbeiten dieser re la tiy  jungen  W issenschaft handelt.

Die beiden ersten  K apitel sind dazu bestim m t, 
den L eser in elem entarer W eise in diejenigen Grund- 
begriffe der pbysikalischen Chemie em zufilhren, welcho 
fur das Y erstandnis der Zustandsdiagrainm e und dio 
durch dieso yoranschaulichten Yorgango bei der E r- 
sta rru n g  und U m wandlung von L egierungen crforder- 
lich sind. Durch dio B esprechung von zablroichen 
Beispielen werden dio allgem einen Ausfiihrungen, 
welche auf den Roozeboomschen L ebren  aufgebaut 
sind, ansebaulieb illustriert. Die beiden letzten Teilo 
des W erkes sind der M etallographie gewidm et und es 
sind in denselbcn die neuesten E rfahrungen auf 
diesem Gebiete niedergelegt. DaB im letzten Teilo 
dio R esultate  der m ikroskopischen Forschung fiir das 
System  E isen-K ohlenstoff an Hand zahlreicher guter 
M ikrographien besprochen werden, ist bei der groBen 
W ichtigkeit der E isenkohlonstofflegierungen sehr an- 
zuerkennen.

Das Buch wird n icht nur cin vorziigliches Lehr- 
bucb fiir Studicrendo, sondern yor allem  ein sehr 
erw unschtes Handbuch fiir die schon in der Praxia 
stehenden H uttenleute sein, da man m ehr und m ehr 
beginnt, m etallograpbische E inrichtungen au f HUtten- 
werken zu schaffen, um sich die zur M aterialbeur- 
teilung so iiberaus wortvollen R esultate  metallo- 
graphischer U ntersuchungen zunutze /.u m achen. Die 
Torziigliche A usstattung des Buches m it zahlreichen 
Schaubildern, M ikropbotographion und Skizzen aller 
in B etracht kom m enden A pparate usw. wird noch 
dazu beitragen, demselben dio yerdiente weite Yer- 
breitung zu geben. Otto Petersen.

S t i l l m a n ,  T h o m a s  B. ,  M. Sc., Ph. D.. Prof. 
of analyt. chem istry: Engineering Chemistry. 
A manuał of quantitative chemical analysis 
for the use of students, chemists and engincers. 
Third edition. Witli 139 Jllustr. X X II. 597.  
Easton (Pa.) 1905, Chemical Publishing Co. 
Geb. 4,50

Xach dem T itel des Buches konnte m an ver- 
m uten, dasselbo sei eine ebemische Technologie, ander- 
seits deutet der U ntertitel auf eine A uleitung zur 
quantitativen A nalyse; beide Annahm en wurden n icht

I la lb jah r 1906 nur auf 71621 t belief. In der ersten  
Ila lfte  yon 1906 be trug  die P roduktion an Blocbon 
und W inkoleisen (soweit die Zahlon festzustollen w aren) 
15 009 t, an Stabeiaen 84288 t und an yorgewalzton 
Blockon und Kniippeln 82 053 t.

s c  ha  u.
ganz zutreffen. D er Inhalt des Buches b rin g t aller- 
dings in der llaup tsache  U ntersuchungsinetboden, da- 
neben sind aber eine Mengo anderer p rak tiseber Dingo 
angegliedert, die w ir bei uns in derartigen  Biichern 
n ich t finden. Ausfiibrlich behaudelt sind z. B. dio 
U ntorsuchung von Kohle und Koks, dereń B rennw crt- 
bestim m ung, dio Analyse yon RauchgaB, G eneratorgns, 
fliissigen Brennstoffen usw. Ganz besonders reicli- 
haltig  sind dio Kapitel iiber dio U ntersuchung yon 
E isenprodukten; h ier sind neben den rein analytiachen 
Dingen Abacbnitte uber dio B erechnung von Hoch- 
ofenschlacken, die chem ischen Yerhilltnisse im Hoch
ofen, iiber Hochofenchargon und den Hochofen ais 
K raftquello eingeschaltet, dio das Buch gerado fiir 
den P rak tik e r und don angohendon H iittenm ann emp- 
fehlensw ert erscbeinen lassen. Bei W asser aind die 
verschicdensten Yerwondungszwecke (Trink-, Kessel- 
wasser, W asserrein ignng, Kesselstein) bedaclit; w eiter 
worden noch hauptaiichlich Zement, A spbalt, Legie
rungen, Seife und Schm iorm ittel behandelt. Das 
Buch ist fiir den P rak tik e r geaehriebon und wird 
seinen Zweck sehr gu t erfiillen. Der Stoff konnte bei 
einer N euauflago otwas sorgfiiltiger gruppiert werden.

B. Neumann.

Z a h i k j a n z ,  G a b r i e l :  Die Theorie, Berech
nung und Konstruktion der Dampfturbinen. 
Mit 23 Textfiguren. Berlin 1906,  M. Krayn.
6 J i ,  geb. 7,50 Jb.

Das yorliogendo W erk  entw ickelt eine Dampf- 
turbinentboorie in streng  analy tischer Form , wobei 
anzuerkonnen ist, daB dor Y erfassor sich groBer Aus- 
fiihrlichkeit befleiBigt hat, so dali dio Entw icklungen 
nirgends eino Liicko aufweisen. Es kann dahor die 
A rbeit allen denjenigen em pfohlen werden, welcho 
sich m it der W irkung des Dam pfcs in Dam pfturbinen 
eingehond w issenacbaftlich beachiiftigen wollen. Ais 
H ilfsm ittel fiir den im praktischen D am pfturbinenbau 
stehenden Ingenieur findet die A rbe it allerdings auch 
in der gewiihlten Bezeichnung — W irkung des Dam pfes 
in D am pfturbinen — so ziem lich ihre G ronze; alle 
Berechnungen, welche sich auf die konstruktiyo An
ordnung beziehen, fchlen, ebenso dio D arstellung yon 
K onstruktionen und K onstruktionsdetails iiberhaupt, 
so daB der T itel des Buches m ehr yerspricht, ais im 
In h a lt zu finden ist. An denjenigen Stellen, wo auf 
die E inschrankung der berechneten ErgebniBso durcb 
die praktische A usfuhrbarkeit hingewiesen wird, ist 
nicht im m er geniigende K enutnis der letz teren  zu er- 
kennen, z. B. auf Seite 55, wo die praktische Grenźe 
fur die W ahl derU m fangsgeachw indigkeit m it 50 m/Sek. 
angegoben w ird, wahrend z. B. boi den Turbinen der 
Allgem einen E lektrizitats-G esellschaft bereits dio drei- 
fache Um fangsgeschw indigkeit ohno Bedenken aus
gefuhrt wird. Sehr anerkennensw ert sind dio k laren  
Entw icklungen der Grundbegriffe iiber K raft, Bc- 
schleunigung, W arm e und A rbeit in den Kapiteln 
iiber „D am pfspannung", „AVSrme und Grundgesetze 
der Zustandsanderung*' und „W iirm ekraft, Dampf- 
energie und D am pfstrom “. Dio gewonnenen praktisch 
brauchbaren  Endforineln iiber dio W ahl der Schaufel- 
winkel, K analqaerachnitte, W irkungagrade, Leistungen 
usw. sollten noch einm al in einem  Kapitel zuaammen- 
gestellt aein, dam it de r P rak tik e r, dem die Zeit zum



1220 Stahl und Eisen. Bilćherscliau. 26. Jahrg. Nr. 19.

Studium langatm iger analytiselien B ercchnungen heuto 
m ehr ais jo felilt, das fiir ihn W iclitige in iibersicht- 
licher Zusam m enstellung findet. Es ist ais ein groBer 
Yorzug des Buches zu bezoichnen, daB eingehend 
durebgefuhrto Zahlenbeispiele in jedem  Kapitel dio 
Anwendung der gofundenen R esultate  fur den prak- 
tischen F a li darlegcn. Die D urchsieht yon T est und 
Form eln auf D ruckfehler ist n icht ganz genugend 
geweson. A. Wallichs.

v o n  H o y e r ,  E g b e r t ,  Gelieimer Rat und 
ord. Professor an der Konigl. Bayet. Techn. 
Hochschule zu Miinchen: Die Verarbeitung
der Metalle und des Holzes. (Lehrbucli der 
vergleichenden meclianischen Technologie.
I. Band.) Vierte Auflage. Mit 442 Text- 
figuren. Wiesbaden 1906, C. W . Kreidels 
Verlag. 12 J (,.

D er Inhalt und dio E inteilung des B uches, iiber 
die w ir uns schon boi Erschoinen dor dritten  A uflage 
goauBert h ab en ,*  sind bei der vorliegendon Nen- 
bearbeitung  im  wcsentlichon unveriindert geblieben. 
Doch lmt der Y erfassor, wio zahlreiche Zusatze be- 
w eisen, den ganzen T o st w iederum  sehr sorgfiiltig 
durchgeselien und dam it sein W erk  dem heutigen 
Stando der Technik angepafit. Die Y erm ehrung, die 
sich auch auf die Anzahl der T estabbildungen erstreck t, 
umfaBt etwa 40 Seiten. Ala schiitzenswerto Beigabe 
des Buches diirfen nach wie vor dio gew issenhaften 
L iteraturnachw eise ge lten , dio der Y orfassor bis in 
die letzten Ja h re  hinein ergiinzt hat.

Rechen-Hilfsbuch. Bercchnungstabellen fiir Handel 
und Industrie, insbesondere fiir jede Lolin- 
und Akkordbereehnung. Herausgegeben von 
G. S ch u c h a r d t. Berlin 190G, M. Krayn. Geb. 
5 J 6 .

D as AYork ist gewissermaBen oino erheblich er- 
weiterto Ausgabo des friiher** an dieser Stelle er- 
wiłhntcn Buches „D er praktische L ohnrochner“. Es 
b ring t auf den Y ordorseiten der B latter die sam tlichen 
^ah len  von 1 bis 99, auf dor R ucksoite dio Zahlen 
von 1 */* bis 99'/s. Ein geschickt angelegtes drei- 
teiliges R egistor gestattet, die gcsuehten R echnungs- 
ergebnisse ohne Zeityerlust aufzufindon. N am entlich 
in Lohn- und K alkulationsbureaus diirfto sich das 
Buch ais schiitzenswerto H ilfstabelle erweisen.

Die Dampfkessel. Hand- und Lelirbuch zur Be- 
urteilung, Berechnung, Konstruktion, Ausfiih- 
rung, Wartung und Untersuchung von Dampf- 
kesselaulagen. Yon O. H e r r e ,  Ingenieur 
und Lelirer fiir Mascliinenbau ain Technikum 
Mittweida. Mit 783 Abbildungen im Text und 
30 Tafeln. Stuttgart 190G, Afred Kroners 
Verlag. 22 J(>, geb. 25 J 6 .

Das W erk  behandelt in ganz ausfuhrlicher und 
anschaulicher W eise das Gebiet des D am pfkessel- 
wesens und -B e trieb es; es wird stets ein achiitzens- 
w ertes Buch fiir Studierende dos Ingenieurweaens 
Bowie fiir Betriebsbeam to der W erko sein und kann 
bestens empfohlen werden. Durch die Aufnahm e der 
gesetzlichen Bestim m ungon und der fiir die Berech- 
nung und K onstruktion von Kesselanlagen aufgestellten 
Norm en enthiilt das W erk  so ziem lich alles, was bei der 
Dam pfkessel-K onstruktion und -Konzession zu beachten 
ist. l)ie ubersichtliche Zusam m enstellung des Inhaltes 
m acht das Buch zum bequem en N achschlagew erk. B.

W e i n s c h e n k ,  Dr. E r n s t ,  a. o. Professor 
der Petrographie an der Universititt Munelien: 
G rundzuge  d e r G este inskunde. I. Teil: All-
geineine Gesteinskunde ais Grundlage der Geo
logie. Mit 47 Textfiguren und 3 Tafeln. —
II. Teil: Spezielle Gesteinskunde mit beson- 
derer Beriicksichtigung der geologischen Ver- 
hilltnisse. Mit 133 Textfiguren und 8 Tafeln. 
Freiburg i. B., Herdersche Verlagshandlung.
4 geb. 4,60 J& ., bezw. 9 geb. 9,70 J b .

D er bekannte Y erfasser der genannten W erke 
Terfolgt nach seinon A usoinandorsetzungen in den bei- 
gogebenen Yorworton den Zweck, dor Geologio die 
B edeutung petrographischer D ntersuchungen vor A ngen 
zu fiihren und sein Tnteresso fiir diese bis heuto ver- 
nachliissigte W issenschaft zu wecken. Zweifellos ist  
noben der Palaontologio die Petrog raph ie  fiir die 
p raktische Geologie und dio E rzlagorstiitten lehre  von 
der groBten W ichtigkeit, obschon dioa nach Ansicht 
dos Y erfassera noch n icht allgem ein anerkannt w ird. 
Die yorliegenden boidon Biinde, dio ais Fortsetzung der 
bereits friiher erschiononen W erk e : „A nleitung zum 
Gebrauch doa Polarisationsm ikroskops" und „Dio ge- 
steinsbildenden M ineralien“ anzusehen sind, geben ein 
Bild yon dem zeitigen Stando und den Zieleń der P e tro 
graphie. W egen des anregenden Inhaltes, der iiber- 
sicbtlichen A nordnung des Stotfes, der Fiille yon Be- 
obachtungBergebnissen und der um fangreichen L ite- 
ra tu rangaben  konnen die Biicher auf das wiirmstc 
empfohlen werden. Auch der H iittenm ann, w eicher 
sich niihor m it Schlacken und Schmelzflusson be- 
schiiftigt, durfte  in einzelnen K apitelu, z. B. Chemisch- 
physikalische Gesetze im M agma, M agm atische Spal- 
tung  usw., m anches W iaaonswerte finden. Die Aua- 
sta ttung  der Biinde, dereń T e s t durch eine groBe An
zahl yon Jllustra tionen  ergiinzt ist, iiiBt nichts zu 
wiinsclien ubrig. Wilhelm Yenator.

Der Steinkohlenbergbau des Preujiischen Staatas 
in der Umgebung ton Saarbrucken. III. Teil. 
Der teclinische Betrieb der staatlichen Stein- 
kohlengruben bei Saarbrucken. Von R. Me l l i n ,  
Kgl. Berginspektor in Saarbrucken. Mit 53 
Textftguren und 14 lithographischon Tafeln. 
Berlin 1906,  Julius Springer. Kart., mit 
Teil I/II und IV/'VI zusammen 15 JK>.

Mit diesein Teile ist das ganze W ork, dessen w ir 
schon w iederholt Erwiihnung getan  haben ,*  zum Ab- 
schluB gokommon. Der Band g liedert sich in folgende 
H au|)tabschnitte: A. G ru b en b au e ; B. F o rd eru n ";
C. W asserha ltung ; D. W etterfiih rung  und E. Tages- 
unlagen. Noben dem gediegenen Inhalto  yordienen 
dor k lare D ruck des T estes und die A uaftthrung der 
T afeln obenso wie bei den friiher erschienenen Teilen, 
besonders heryorgehoben zu werden.

F ern er sind bei der R cdaktion nachstehende W orko 
eingegangen, dereń B esprechung yorbelialten b leibt: 
Das Bessemern eon ICupfersteinen. Yon D r.-In g . 

F r i e d r i c h  M a y r ,  D iplom -Ingenicur. Mit drei 
Tafeln. F re ib erg  in Sachsen 1906, Graz & G erlach 
(Job. S tettner). 3

II. M a k o w e r : Ilandelsgesetzbuch m it Koinm entar. 
13. A uflage. B earbeitet yon F. Makower, R echts- 
anw alt. E rster Band (zweite Hiilfto). Buch 1 und II 
(H andelsstand, Gesellschaften) 178 b is342. Berlin 
1906, J .  G uttentag, Y erlagsbuciihandlung, G. m. b. H.

* „Stahl und E isen“ 1898 N r. 13 S. 636.
** „Stahl und E isen“ 1906 Nr. 2 S. 118.

* „Stahl und E isen“ 1904 Nr. 18 S. 1093; 1905 
Nr. 13 S. 805.
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Mitteilungen iiber Forschungsarbeiten a u f  don Gc- Mitteilungen  von H e i n r i c h  K o p p e r  s-E ssen  (Ruhr).
bicie des Ingenieuricesens. H erausgegeben ron i Nr. 2 : D er Abhitze-Kokeofen (lin terbrenner), System
Yerein deutscher lngen ieure . H eft 32. R i c h t e r ,  Koppers.
F  r  i t z L . : Therm iache U ntersuchung an Kom- S i e m e n s - S c li u c k e r  t w o r k  e , G. m. b. II., B e rlin :
prcssoren. v. S t u d n i a r s k i ,  J . : Ueber dio A er- P reisliste 22: Motoren und Steuerapparate f i ir  Roll-
teilung der m agnetischon K raftiin ien  im A nker gangs- und ahnliche Betriebe der H atten- und W alz-
einer G leichstrom m aschine. B erlin 1906, Ju lius werke.
Springer (in Kommission). 1 A .  M a s c h i n e n f a b r i k  O o r l  i k o n ,  Oerlikon bei Ziirich:

K a t a l o g e :  Dam pfturbinen-Anlagen.
T h e  C a m b r i d g e  S e i o n t i f i c I n a t r  u m o n t C o . , — Die K raftzen tra le  Obermatt des E lektrizitdtsw erkes

Ltd., Cam bridge, E ng land : L ist No. 39: Teclmical Luztrn-Engelberg.
Thennometrg. — Lokomotive f i ir  Einphasenwechsclstrom t on 15 000

A l l g o m e i n o  E i e k t r i z i t i i t a  - G e a e l l a e h a f t ,  Spannung.
B erlin : Elektriscbe W alzenstrafien-Antriebe. — Periodische Mitteilungen. Xr. 21 bis 26.

Industrielle
Yersand dos Stalilworks-Yerbandcs.

D er Yeraand des Stahlw erke-Yerbandea in Pro- 
dukten A be trug  im Monat Auguat 1906: 477 657 t 
(Rohstahlgewieht), iat dem nach um 7907 t oder 1,66 °/o 
geringor ais der JuliYoraand (485 564 t). E r ubertrifft 
den Auguatveraand do8 Y orjahrea (434167 t) um 
43 490 t oder 10,02 0j0 und bleibt h in te r der BetoiK- 
gungazifl'er fiir Auguat 1906 um 2,44 °/o zuriick, ob- 
wohl der Torliegende Auftrag8beatand eino erhebliche 
U eberachreitung der Beteiligung8zifforn geatattet haben 
wiirdo. Dieaes ungiinatige Yerhiiltnia iat, ahnlich wie 
im Ju li, durch A rboiterm angel und dio infolge der 
llitze  Yorminderte A rbeitaleiatung herboigefiihrt worden, 
auBerdem aber durch den Produktionaauafali, den der 
A rboiterauaatand beim A achener H utten-A ktien-V erein 
Roto Erde im  Gofolge hatte.

An H albzeug w urden im Auguat veraandt: 
147 384 t gegen 145 658 t  im Ju li d. J .  und 170 035 t 
im  Auguat 1905, an E iaenbahnm ateriai 146 354 t 
gegen 149 934 t im Ju li d. J . und 121 134 t im Auguat
1905 und an Form oiaen 183 919 t gegen 189 975 t im 
Ju li d. J . und 142998 t im Auguat 1905. Der August- 
yersand von H albzeug iibertriift den dea Yorm onatea 
um 1726 t, der Yon E iaenbahnm ateriai bleibt dagegen 
um 3577 t und der Yon FormeiBen um 6065 t zuriick. 
Gegenilber dem gleichen Monato dea Y orjahrea wurden 
an E iaenbahnm ateriai 25 220 t und an Formoiaen 
40 921 t m ehr, an H albzeug jedoch 22 651 t weniger 
Yersand t.

D er Yeraand in Produkten  A vom 1. Ja n u a r bia
31. Auguat 1906 be trug  insgeaaint 3 857 093 t und 
ubertrifft den der gleichen Zeit dea Y orjahrea 
(3381754 t) um 475 839 t oder 14,06 °/o. Yon dem 
G c8am tY eraande entfallcn auf H albzeug 1 273 275 t  
(1905: 1 219627 t),‘ auf E iaenbahnm ateriai 1 253870 t 
(1905: 1 039 528 t) und auf Form eieen 1 329 948 t 
(1905: 1 122 599 t). D er G esam tY ersand  in den eraten 
acht M onaten 1906 iat alao, im Y ergleicli zum Yor- 
hergehendon Ja h re , bei H albzeug um 53 648 t  oder 
4,40 o/0, bei E iaenbahnm ateriai um 214 342 t oder 
20,62 o/o und bei Form eisen um 207 349 t oder 18,47 °/o 
ge8tiegen. A uf die einzelnen M onate Yerteilt sich der 
Yersand folgenderm aB en:

Halbzeug Klnenbahn-
matcrial Formeisen

1905 Auguat . ,
t

170 035
t

121 134 142
k
998

Septem ber . 170 815 133 8 6 8 146 079
Oktober . . 177186 156 772 132 996
Novem ber . 173 060 145 758 119 641
Dezember 169 946 155 538 151 951

1906 Ja n u a r . . 175 962 154 859 129 012
F eb ru ar . . 156 512 155 671 125 376
Marz . . ,. 178 052 172 698 177 107
A pril . . . 153 891 147 000 163 6 6 8

Rundschau.
Ilalbzeug Eisenbahu-

materlal Formeisen

t t t
Mai . . . . 158 947 179 190 184 434
Ju n i . . . . 156 869 148 167 176 457
Ju li . . . 145 658 149 931 189 975
Auguat . 147 384 146 354 183 919

Stahlrrorks-VorJ)nnd.
In dor B eirataaitzung Yom  21. Septcm ber 1906 

wurden die Beteiligungaziffern fiir Rohrcn angeaichta 
der atarken N achfrage um 10 o/o erhoht. Antriige 
auf E rhohung fur andere B -P ro d u k to  wurden ab- 
gelehnt, wenn auch dio M arktlage aie durchaua ge- 
rech tfertig t h iitte; doch wurdo Ruckaicht genomm en 
auf die K nappheit an Halbzeug, dio durch den Aua- 
atand in Rothe Erde und durch dio geringe Geaamt- 
erzeugung Yeruraacht wird.

Ueber die geachaftliche L age wurde folgendea 
beriehto t: Die Beachiiftigung iat nach wio vor d e rart 
stark , daB dio W erke, obwohl Bio ihre ganze Leiatunga- 
fahigkeit aufbieten, Yielfach n icht dio W unache der 
A bnehm er befriedigen konnen. Boi neuen A uftragen 
m uaB en z. T. L ieferfriaten Yon 4 bia 6 M onaten Y orlangt 
werden. V eraeharft ha t aich die Lago in den letzten 
AYochen noch dadurch, daB der A rbeiterauaatand beim 
A achener H iltten-A ktień-Y erein w eiterhin andauert.

H a l b z e u g .  Die inlandiachen A bnehm er haben 
ihren  B edarf fiir daa I. Y ierte ljah r 1907 zu den in 
der letzten B eirataaitzung beachloaaenen erhohten 
Preisen  groBtenteils gedeckt. — Im  Auslande haben 
dio Preise neuerdinga infolge reg ere r N achfrage w eiter 
angezogen, und der Yerband konnte groBo Posten zu 
guten Preiaen Yerkaufen, wonn ihn n icht der atarko 
lulandabegehr daYon abhielte.

E i a e n b a h n m a t e r i a i .  Daa Inlandageschaft in 
achweren Schienen liegt andauernd gilnatig, und der 
Yorhandene A uftragabeatand aichert den W erken auf 
lango Monate hinaua reichliclie A rbeit. Das Gruben- 
achienengeachaft geht bei weaentlich beaaeren Preiaen ■* 
flott, und in Riilenachienen aind die W erke bia in da8 
naeh8te J a h r  hinein besotzt. —  A uf dom Aualanda- 
m arkte hfilt dio gute Stim inung w eiter an. Doch 
w irken auf einen um fangreichoren AbachluB von Ge- 
achaften die von den W erken geforderten  langen 
L ieferfriaten h ier und da hemm end ein. Der Yerband 
beB chriinkt aich d cehalb  auf AbschliiBae m it langerer 
L ieferfriat, Yon denen Y erachiedone groBere in Be- 
handlung aind. In  Scliwcllcn konnten w ieder m ehrere 
nennenawerte Abachliiaae fiir Siidam erika getiitigt 
werden. Sehr lebhaft iat auch daa Grubenachienen- 
geachaft; ca ■werden hier ebenfalia L ieferfriaten von
5 bis 6 M onaten gefordert.

F o r m o i a e n .  Im  Inlande h a t aich daa Form - 
eiaengeschiift in den letzten Yier W ochen ganz be- 
aondera rege gezeigt, da dio K undschaft nach Auf-
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nahmo des Y erkaufes fur (las IV . Y ie rte ljah r sieli fur 
moglicliBt groBe Mengen zu deckon sucht. Der am
1. Septeinber yorliegendo A uftragsbestand entsprielit 
einer A rbcitsleistung yon yier M onaten. — Vom Aus- 
landsgeschiifte ist Neues n icht zu berich ten ; der Yer- 
kau f von Form oisen hiilt sich in miiBigen Grenzen, 
hauptsachlieh infolge der bedingten langeu L ieferfristen.

Borgbau- nnd IIiitton - Acticu - Gesellschaft 
Friodrlclishiltte zu Hordorf (frillior >'eun- 

kirclien, Hez. Arnsberg).
Nach dem Berichte des V orstandes yerschatfte 

dio yerbesserte  w irtjchaftliche Lagę der Siegerliinder 
E isenindustrie dom W erke im letzten G eschaftsjahre 
rcichlich A rbeit und infolgedessen auch Y erdienst. Der 
Gewinn bel fiu ft sich unter EinschluB des Y ortrages 
yon 29 932,98 *# auf 946 025,18 J t .  H ieryon sind lu r 
Steuern und TJnkosten 52 571,06 J t , fiir Abschreibungen 
290 929,44 .-# und fiir dio E rneuorungs- und R eserye- 
fonds 110916,10*# zu k iirzon , so daB ein Reinerlos 
yon 491 608,58 *# yerbleibt. D er A ufsichtsrat scliliigt 
yor, aus dicsein B etrage eine Diyidende yon 400 000 *# 
( =  10 °/o) zu yerte ilen , ferner die yertrags- und 
satzungsmiiBigen Tantieinen in Ilohe yon 37 317,27 J t  
auszuzahleu und don R est yon 54 291,31 *# auf neue 
R echnung yorzutragen. — Ifacli der Bilanz yom 
30. Ju n i 1906 steht der Bergw erksbesitz der Gescll- 
schaft m it 901 842,56 J t , der Ilu ttenbesitz  mit 
723 994,71 J t  und das Stahl- und W alzw erk m it
1 223 131,94 J t  zu B uclie; die Bestando an R ohm aterial, 
Fab rikaten , K assa ubw, sind m it 2 565 378,52 *# be- 
w ertet. D er Reserycfonds beliiuft sich auf 323 779,18 Jt, 
das E rneuerungskonto auf 100 000 J t  und die Hohe 
der sonstigon Yerpflichtungen auf 498 959,97 Jt.

Bisnnirckhiitto zu Bisinarckliiitto, O.-S.
Im  G eschaftsjahre 1905/06 war dio K acbfrage 

nach den Fabrikaten  des W erkes 80  groli, daB dieses 
niclit im m er irr der Lago war, den A nforderungen dor 
K undschaft zu geniigen. Die im yorhergehonden 
Jah re  in Angriff genomm enen E rw eiterungsbauten 
w aren der Gesellschaft bereits yon gutem  Nutzen 
und trugen zu dem yorliegenden gOnstigen Gewinn- 
ergebnis ebenfalls bei. Zur Ergiinzung der um fang- 
reiehen R ohrfabrikation  wurde im Laufe des Jah res
1906 eine W assergasschweiBerei e rrich te t und Anfang 
Septem bor dem Betriebe iibergeben. D e r groBe 
M angel an Ila lb fab rika ten  yeranlaBte fe rn e r eine Yer- 
groBerung des Siem ens-IH artin-Stahhyerkes; die Neu- 
anlage soli im Noycm ber d. J . in Betrieb gesetzt 
werden. D er U m satz der G csellschaft im B erichts- 
jah ro  belief sich bei einer Zahl yon etw a 4500 Ar- 
beitern auf rund 19 Milliouon M ark. D er UeberschuB 
betriigt bei einem G ewinnyortrage von 21851,97 *# 
und nach Abzug yon 1 600 000 *# (i. V. 1 000 000 Ł#) 
fiir A bschreibungen insgesam t 1 742331,89 D er 
G eneralyersam inlung yom 29. Septem ber sollte fol- 
gende Y erteilung des Reinerloses yorgeschlagen 
w erden : F iir Gratifikationen an Beam te und A rbeiter 
35000 J t, fiir das Beam ten-Pensionskonto 75000 *#, 
fd r dio A rbeiter-Pensionskasse 125 000 Jt, fur gemein- 
niitzige und W ohlfahrtszw ecko 10000 *#, fur Tantiem o 
an den A ufsichtsrat 148 047,99 *# und fiir Diyidende 
(22 °/o) 1 320 000 *#; es blieben dann noch 29283,90 
au f neue Rechnung zu ubertragen. AuBordein sollte 
die G eneralyersam m luug uber eine grufiere E rhohung 
des A ktienkapitals zum Erw erbe der A ktien des Eisen- 
und S tahlw erkes B e th len -F ah a  besehlieBen. — W ir 
kom m en auf diesen P u n k t noch zuruck.

CSln -Mflsener IJergwerks-Actien - Yereln in 
Creuzthal.

JJach dem B erichte des Y orstandes konnten die 
W erksanlagen der G esellschaft im G eschaftsjahre

1905/06 infolge der starken  N achfrage nach Roheisen 
yollstandig ausgenutzt werden. Auf der Crouzthalor 
ITochofenanlage w urden insgesam t 89 765 (i. V. 52 618) t 
Roheisen erblasen und 92 753 (58 604) t yersandt. In 
dem Miisener Hochofen, der wiihrend des ganzen 
Jah res  im Betriebe w ar, wurden 906 t Holzkohlen- 
uiul 3300 t Koksroheisen liergestellt; zur Y ersendung 
gelangten 837 bezw. 3805 t. Der B etrieb der Loher 
H olzyerkohlung yerlief durchaus regelmaBig, der Ab- 
satz der Nebenproduktc gestaltoto sich gut und ge- 
winnbringend. Aus dem Grubenbesitzo der Gesellschaft 
wurden 435 (408) t Bleierze, 2832 (3389) t Zinkblepde 
und 1682 (1089) t Spatoisenstein gefordert. Die im 
oberhessischen Bezirko gelegenen B rauneisenstein- 
gruben, die seit langen Jah ren  stillagen, wurden zu 
20000 *# und einige Grubenanteilo bei K eunkirchen 
zu 2800*# yerkauft. Der AbschluB weist bei 3056,18 J t  
Y ortrag  aus dem Yor jah re  und 312 *# fur yerfalleno 
Diyidende oinen Roligewinn von 456 265,72 M  auf. H ier
yon werden 170 000 J t  abgoschrieben und 20537,85 Jt 
satzungs- und yertragsgemuB ais Gewinnanteile aus- 
gczahlt. Yon dem Rest sollen 14 144,88 *# der Riick- 
lage uberwiesen, 240 000 *^ (8 % ) Diyidende yerteilt, 
6500 *# fur B elohnungen und A rbeiteruntcrsttttzungen 
yerw endet und dio dann noch yerbleibenden 5082,99 Jt 
au f neue R echnung yorgetragen werden.

Faęonelsen - Walzwerk L. Maunstaedt & Cie., 
Aktiongesellschaft zu Kalk.

D er allgemoine Aufscbwung in der E isenindustrie 
hn t dem U nternehm en im G eschaftsjahre 1905/06 
reichliche A rbeit zu lohnenden P reisen  gebrach t und 
das E rgebnis yorteilhaft beeinfluBt. A uf Grund der 
Beschliisse der G eneralvcrsam m lung yoin 21. Oktober
1905 wurde das A ktienkapita l der G esellschaft um 
1000 000 J t  e rboh t, und zw ar nehm en die neuen 
Aktien fur die Hiilfte der Berichtsperiodo am Gewinne 
teil. Aus dem erziolten Aufgelde flossen dor Riick- 
lage 391 409,30 *# zu. Das W erk  erzeugte im letzten 
Ja h re  an Fassoneisen, Stahl, K upfer, M essing und 
daraus hergestellten  S tanz- und PreBartikoln sowie 
kleineren K onstruktionen 39 494 t gegen 33 230 t im 
Jah re  1904/05; es beschaftigto 708 A rbeiter. Dio 
Bilanz weist einen Reingewinn yon 739 024,87 Jt  nach, 
der sich durch den Y ortrag  des Y orjabres auf 
827 217,83 *# erhoht. Hieryon sollen dor Riicklage, 
dio dam it 600 000 *# erreichen wiirde, 9287,39 *# zu- 
gefah rt, je  210 000 *# (14 o/o) Diyidende auf dio Yor- 
zugs- und altcn S tam m aktien ausgescliuttet, weitere 
70 000 *# (7°/o) ais Gewinn auf die neuen Stam m 
aktien yerteilt, 34 184,25 J t  dem A ufsichtsrate ver- 
gutet, 165 126,49 *# yertraglich  ais T antiem en aus- 
bezahlt und je  10000 *# der A rbeiter- und der Be- 
am ten - U uterstutzungskasso uberwiesen w erden , so 
daB noch 108 619,70 *# auf neue R echnung zu uber
tragen  waren.

Friedrich Thomće, Akt.-Ges., Werdolil i. W.
D er B etrieb der G esellschaft yerlief wahrend des 

Ja h re s  1905/06 bei gu ter G eschaftslage ohne nenneus- 
w erte Storungcn, so daB es moglich war, die Erzeugungs- 
ziffern in allen Betrieben gegenuber dem Y orjahre 
etw as zu steigern. H orgestellt wurden 4973 (i. V. 4593) t 
SchweiBeisenluppen, 8755 (8163) t SchweiBeisen- und 
Spezialwalzdraht, 6436 (5888) t  Stabeisen aus SchweiB
eisen, FluBeisen und S tahl sowie 6656 (6230) t gezogener 
D rah t und D rahtstifte. D er G esam tum satz belief sich 
au f 2 767 648,45 (2 419 853,22) Das W erk  besehiif- 
tigto durchschnittlich 280 A rbeiter, die zusamm en 
394 602,90*# Lohn erhie lten; auf den einzelnen A rbeiter 
(auch den jugendlichen) en tfielsom it ein Jahresyerd ienst 
yon 1410 (i. Y. 1280) Jt. Die Bilanz schlieBt unter 
Beriicksichtiguug des Y ortrages yon 2772,23 Jt  m it
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einem Robgewinn y o i i  281 570,55 <4, der sich durch 
die IlandlungsunkoBten sowie Skonto und Zinsdifferenzen 
auf 190 937,33^$ crmSBigt. H łervon werden 26 360,55 J t  
ahgeschrieben, 25 018,93 J t  den yerschiedenen Ruck- 
lagckonten iiberwiesen, 3360,67 J t  fiir A rbeiterunter- 
stutzungon bereitgcstcllt, 11 151,60 J t ala Tantiem en 
yergiitet und 120 000 J t ( = 1 0  o/o) ais Gewinn yertoilt. 
Die ubrigen 5045,58 J t werden auf neue R echnung 
yorgetragen.

Hoerdor Bergwerks- und Httttou-Yoroin.
Die bessere B eschiiftigung des W erkes h a t,  wio 

der B erich t der D irektion zum A usdruck b rin g t, im 
yergangcncn Gescbiłftsjahre w eitere F ortscb ritte  go- 
inacht. Mit dom Eingango reichlicher Auftriigo ging 
oin allm iihliches Steigen dor Y erkaufspreiso lla n d  in 
H and, so dal! in allen Zweigen dos Betriobos ein er- 
freulicher A ufschw ung festzustellen w ar. Yor groBeren 
B etriebsstiirungon blieb das W erk  bew ab rt; indessen 
brachte der im Oktober 1905 auftretende und inonate- 
lang anhaltendo groBo W agenm angol ompfindlichon 
Schaden. AuBerdom wirkten wiihrend der letzten n iilfte  
dos Gescbiiftsjahres nam entlich dio unrogelmiiBige 
Anfulir yon Kokskohlen seitens des K ohlensyndikates 
Bowie der U m stand, daB in einzelnen M onaten an 
Stelle der Kokskohlen bis zu 2/s der abgesehlossenen 
Meugen in NuBkohlen geliefert und zum hoheren 
Preise  diesor Sorte berechnet wurden, nacbteilig  auf 
die E rzeugung des H uttenw orks und dio Selbstkosten 
oin. Um das W erk  auf eino bessere K ohlengrundlago 
zu stellen, hatte  dio Y erw altung der eigens aus 
diesem Grunde einberufenen G eneralversam m lung yom 
21. Dezem ber 1905 einen A n trag  u n terb re ite t, das 
A ktienkapital zum Zwecke des Erw erbes von benach- 
barten  Zechen und G rubenfeldern zu erhohen. Durch 
das Yorgehen einer B erliner B ankfirm a, die sich in 
den Besitz yon '/* des kleinen S tam m aktien-K apitała  
geb rach t hatte , wurdo jedoch dioso Absicht yereitelt. 
Die G eneralyersam m lung yom 8. Ju n i d. J .  h a t daher, 
um vor iihnlichon unangenehm en U eberraschungen 
in Zukunft geBchiitzt zu B e i n ,  beschlossen, die Stamm - 
ak tien  im Ń cnnbetrago yon 528 000 J t  in 1’rioritiits- 
aktien  im  Y erhiiltnis 6 : 5, also auf einon N ennbetrag  
yon 440000 .Jt um zuwandeln. Das cinbeitlicho Aktien- 
kap ita l betriigt dem nach seit 1. Ju li 1906 26 940000 Jt. 
Yon gleicher B edeutung, wio die Y ersorgung m it 
K ohlen , ist fur ein H uttenw erk  das Y orhandensein 
einer geniigenden Erzgrundlage. Dio Schwicrigkeiten, 
die der hinreichenden Beschalfung der notigeu phos- 
phorbaltigen E rze ontgegenstehen, haben deshalb dio 
L eitung des W erkcs yeranlaBt, gem einschaftlich m it an
deren W erken den Erw erb aualSndischer E rzfelder ins 
Auge zu fassen. Da jedoch dio Y erhandlungen noch 
nicht yollstiindig abgeschlosBen sind, bo konnen ein- 
gehende M itteilungcn h ieruber zurzeit n icht gem acht 
worden. — U eber die einzelnen Betriobe en thalt der Vor- 
stam lsbcricht nachstehende A n g ab en : Die F iirderung 
des llo e rd er Kohlenwerkes betrug  im letzten Ja h re  auf 
Schacht Schleswig 262210 (1904/05 :235601) t ,  auf 
Schacht Holstein 234 355 (221 205) t, m itliin im ganzen 
39 759 t m ehr ais im V orjahre . An das H oerder 
Hochofenwerk wurden 260885 t, an die nerm annsh iitto  
109663 t und an das D ortm under Hochofenwerk 30169 t 
geliefert. Auf dor E isenstcingrube Reichsland wurden 
464264 (361 748) t M inette g e fo rd ert; hieryon wurden 
207 178 (163 495) t in den eigenen Hochofen yer- 
schmolzen. Die Forderung  der Grubo M artini belief 
sich au f 2507 (5424) t R ostspat. Die bisher betrie- 
benen fiinf Hochofen des H oerder llochofenw erkes 
standen wiibrend des ganzen Ja h re s  ungestort im Feuer. 
E in grolier Teil des Hochofengases wird je tz t in gc- 
reinigtom  Zustande zur K esselheizungauf derH erm anns- 
bfltte yerw endet. Die R oheisenerzeugung belief sich 
auf 359997 (340 488) t, und zw ar ausschlieBlieh Thomas- 
eisen. IlierYon erhielt das Stahlw erk fliissig 313 315

Stahl und Eison. 1223

(290 704) t. Auf dem D ortm undej Hochofenwerke 
wurdo Mitto Oktober 1905 der zweito Ofen an- 
gcb lasen ; yon dieBem Tage ab w aren beide Hochofen 
in B etrieb. Dio Erzeugung be trug  59 545 (25 603) t 
Thom aseisen und 26 994 (26 275) t Stahleisen usw. 
In  den yerschiedenen Abteilungen der H erm annshiitte 
w urden folgende Mengon herg este llt: im Stahlw erk 
496 165 (434 093) t Blocke, in der StahlgioBerei 2648 
(3368) t StahlformguB einschlieBlich TiegolstahlguB, 
in der EisengieBerei 11 822 (10989) t und im W alz- 
und H am m crw erke insgesam t 407 551 (358 550) t. — 
Die Anzahl der A rbeiter erreichte im letzten Jah re  
auf den Kohlenzechen durchschnittlich 2043, auf Grube 
M artini 56, auf dcm  H oerder Hochofenwerke 948, auf 
dem D ortm under Hochofenwerke 275 und auf der 
H erm annshutto  4641 Mann. — D er UeberschuB, ein- 
schlieBlieh des yorjiibrigen Y ortrages yon 323 721,30 J t, 
der E innahm e fiir yerjiih rto , n icht abgehobone Divi- 
dende und der Eingiingo aus abgeB chriebenen Fordc- 
rungen boliiuft sich auf 9 830532,14 Jt. Nach Abzug 
der Ausgaben fiir Y erwaltungskosten, Zinsen usw. in 
Hiibo yon 1 746 381,22 J t  yerbleibt ein Bruttogowinn 
von 8084150,92 J t , der sich durch die mit 3023714,43 Jt 
beziflerten A bschreibungen au f 5 060 436,49 J t  er- 
miiBigt. Es wird b e an trag t, yon diesem Reinerlose 
253 021,82 Jt der geactzlichen R ilcklage zu uberwoisen, 
3 9 7 5 0 0 0 ^ (1 5 " /° )  alsD iyidendo auf die Prioritiitsaktien  
und 52 8 0 0 .4  (10o/0) auf die S tam m aktien zu yerteilen, 
415 738,50 J t  bestimmungsgomiiB ais Tantiijm e zu yer- 
giiten und 363 876,17 Jt  auf neue R echnung yorzu- 
tragen. — A uf der Tagesordnung der ordentlichen 
G eneralyersam m lung, die zum 10. Oktober einborufen 
ist, stoht ferner die BescbluBfassung iiber den Y ertrag  
m it der Akt.-Gos. Phoenix, durch den boide W erke 
veroinigt werden sollen. (Yorgl. den letzten AbBatz des 
B erichtes iiber den „ l’hoeni.x“, S. 1224.)

Kalker W erkzeuginaschinenfabrik Brouor, 
Schumacher & Co., A ktiengesollscliaft, Kalk 

boi Koln a. Rh.
Wio der Y orstam lsbericht ausfuhrt, gestaltete  sich 

der B eschaftigungsgrad des W erkes trotz scharfen 
W ettbew erbes w ahrend des letzten G eschaftsjabrea 
(1.-/7. 05—30./6. 06) im gleichen Schritto m ii dom all- 
gemoinen Aufscbwunge der E isenindustrie n icht un- 
wesentlich lebbafter alB im Arorjabre . W enn auch 
dio Y erkaufspreise n icht ganz befriedigten und weder 
dio unerw artet schnell gestiegenen Kosten der Roh- 
m aterialien  noch auch die bedeutend hoheren Arbeits- 
liihne im richtigcn Y erhiiltnis zu jenen  s tan d en , so 
gelang cb doch, dank dem yerm ehrton Umsatze einen 
besseren AbschluB zu erzielen. D er Kohgewinn be- 
triigt C28 348,10 .4 , dio AbBchreibungen bezitfern sich 
auf 228063,02 ao daB ein R einerlos von 400 285,08 J t  
yerbleibt, dor sich durch den V ortrag  aus 1904/05 auf 
566 504,84 erhoht. Dor A ufsichtsrat Bchlagt yor, 
hiervon nach Abzug yon 20 014,25 Jt, dic der Riick- 
lage zu iiberweisen sind, eine D iyidende yon 324 000 J t 
(9 o/0) zu y e rte ilen ; auf ncuo R echnung wiłren dann, 
da 47 036,10** ais Tantiem en yergiitet werden miissen, 
noch 175 454,49 J t  yorzutragen.

P h oen ix , A ktien'G esellschaft fiir Bergbau 
und lliitteubetrieb /,u Duisburg - Ruhrort.

Das yergangene G eschaftsjahr bat den Erw artungen 
yoll entsprochen. Die Betriebo w aren reichlich be
schaftig t und blieben yon groBeren StOrungen Yer- 
schont. N ur dor Feinzug in Belecke w ar bis zum 
13. F eb ru a r d. J . groBtenteilB auBer T atigkeit. E rat an 
diesem  Tage nahm en dio Feinziehor ohne jede Be- 
dingung die A rbeit w ieder auf, nachdem  aio ein ganzea 
J a h r  gestreik t hatten . Dio K onjunktur war nicht 
gleichmaBig, gestaltete  sich jedoch s o , daB das E r-
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gebnia dea yergangenen Jah rea  giinstiger ist, ais das 
dea Y orjahrea. Der Robgewinn betriigt 8 854 0 9 8 ,1 6 ^ , 
dazu kom m t der Y ortrag  aus dem Y orjabro  m it 
366 927,13 J t  und die verjiihrto Dividendc m it 1890 
ao daB aich der TTeberschuB auf 9 222 9 1 5 ,2 9 .^  stellt. 
H iervon sind durch BeschluB des A dm inistrationsratos 
zu Abachreibungen auf Iminobilion und D ienstm aterial
2 803 165,53 J t  yerwendet, es yerbleibt somit ein Erlos 
von 6 419 7 4 9 ,76 .4 . Nach Abzug der satzungamRBigen 
T antićm en in H5he von 458 966,65 Jt hat alsdann die 
G eneralyersam inlung noch uber 5 960 783,11 J t zu 
bestim m en. Es wird vorgeachlagen, 5 250 000 ala 
Diyidende auf das A ktienkapital von 35 000 000 J t, 
also 15 “/o, zu yerteilen, 300 0 0 0 ^  der Fam ilien-U nter- 
stiitzungakasae (Stiftungsfonds) zu iiberweisen und dio 
ubrigen 410 783,11 J t  auf neue R eehnung yorzutragen.

Ueber den B etrieb der yerschiedenen A bteilungen 
wird folgendes b e rich te t: Yon den gem einschaftlich 
m it der Gutehoffnungahiitto betriebenen G ruben Stein
b erg  bei Rum elingen (Luxem burg) und Carl Luog bei 
Fentseh  (Lothringen) forderte  die eratero 152 600 t 
Minetto und 3349 t Calcaires, zusamm en also 155 949 
(i. V. 157 478) t, dio letztero 248 125 t Minetto, 24 598 t 
Calcaires, som it insgesam t 272 723 (269 678) t. Der 
cigeno Y orbrauch an M inette be trug  109 429 t. Dio 
Entw icklung der Zeche AVeatende w ar w ahrend doa 
B erichtajahres zw ar recht e rfreu lich , entsprach aber 
trotzdem  nicht ganz den W iinachen der V erw altung; 
dio A rbeiteryerhaltniaao haben sich infolge dor raschen 
Auadehnung und B etriebserw eiterung auf don sam t- 
lićhen N achbarzechen so ungiinstig gestaltet, daB ea 
trotz w eaentlicher E rhohung der Lohn- und Gedinge- 
siitze n icht gelingen wollte und auch bisher noch nicht 
gelungen iat, dio crstrebte  Iliichstleistung von 2500 t 
Tageafdrderung zu erroiclien. So konnte dio P ro 
duktion nur yon 540 283 t oder arbeitataglich 1986 t 
im G esehaftsjahre 1904/05, auf 679 548 t oder arbcita- 
titglich 2265 t im Jah ro  1905/06 geateigert werden. 
Inźwischen hat m an begonnen, den westlichen aehr 
rcichen Teil des Grubcnfeldes der G esellschaft, der 
yor Ja h ren  wegen der groBen K osten infolge yon 
Bodensenkungen ycrlasaen w urde, durch den neuen 
Schaclit w ieder in Angriff zn nehm en dieaen w eiter 
wie bisher yorgesehen abzuteufen und derartig  
abzumeasen, daB die Forderung  desaelben ebenfalla 
auf 2500 t taglich gebrach t werden kann. F iir dio 
Kokerei, dio in 60 Otto-Oefen 69 202 (i. V. 67 252) t 
erzeugto, ist eino bedeutendo Erw eiterung geplant, 
nach deren Auafiihruiig auch die jetz igen  alteren  
Oefen durch solche m it N ebenprodukten-Gcwinnung 
ersetzt werden sollen. Diese w eitere Entw icklung der 
Zeche wird zw ar noch wesentliche Kosten yeruraachen, 
diirfte aber auch bewirken, daB in wenigen Jah ren  
der B edarf der siimtlicben alten Phoenixw erke an 
Fettkohlen  und Koks aus dem eigenen Betriebe ge- 
deckt werden kann, und zw ar zu Selbatkosten, die 
wesentlich unter dem Durchsehnitte der rheinisch- 
weatfalischen Gruben bleiben. Die Ilochiifen zu 
R uhro rt erzeugten 279 265 t Thom aaeisen und 1250 t 
Ferrom angan, im ganzen also 280515 (235 505) t 
Thomaaeisen. Ofen IV wurdo am 4. August an- 
geblasen, dagegen muBte Ofen Y am 26. Ju li aus- 
geblasen werden, nachdem  er seit dem 2. Mai 1901 
in Betrieb gewesen war. Am 29. Noyem ber konnte 
er w ieder angeblasen werden. In  B erge-Borbeck stand 
Ofen II  das ganze J a h r  liindurch im  Feuer. Die 
E rzeugung betrug 81 130 (73 850) t. Die Hiitte zu 
K upferdreh lieferte  35 448 (33032) t ;  dabei w aren 
yon Miirz bis zum Schlusse dea Jah res  zwei Hochofen 
im Gango. Die G esam t-H erstellung des Phoenix an 
Roheisen belief aich auf 397 093 (365 715) t. D er Be
trieb der Puddelw erke der G esellschaft geht im m er 
w eiter zuriick. Ea waren durchachnittlich 29,16 
(29,42) Oefen in Betrieb, in denen an Luppen 32 560 
(29 933) t gewonnen wurden. SchweiB- und W arm ofen

wurden durchachnittlich 48,8 (47,6) betrieben. Die 
E rzeugung an  R ohstahl betrug  in

Ruhrort Eschweiler-Aue
t , t 

Thom aaatahl 295 831 (263 091) —
M artinstalil 89 242 (79 315) 42 844 (27 308)

d. i. zua. 385 073 (342 406) 42 844 (27 308)

oder 427917 t gegen 369 714 t im Ja h re  1904/05. 
An Fortig fabrikaten  atellte die Hiitte R uhro rt 190 371 
(172 273) t her, und zwar an Eiaen- und Stahlfabri- 
katen  ISO 675 (163 010) t und an GuBstiicken 9696 
(9262) t. An S tahlkniippeln, P latinen und B reit- 
stahl w urden 82 007 (86846) t und an RohblScken, 
yorgewalzten Blocken sowie B ram m en 53 325 (40 538) t 
abgegeben. Die H iitte zu Eschweiler-A ue yersandte 
an Rohblocken 6420 (101) t und an fertiger W are 
35393 (26 793) t. Die W erke zu H a m m , Nach- 
rodt, L ippstadt und Belecko lieferten an H albfabri- 
k aten  235 011 (209 281) t ,  an fe rtiger W are 198098 
(175 076) t und yeraandten an Luppen 1248 (1143) t. 
Dio Erzeugung a lle r W orke an fertigem  Eisen und 
Stahl be trug  daher 423 862 (374 142) t. An feuer- 
festem  M ateriał lieferte  die H iitte zu Eschweiler-A ue 
1810 (1079) t und die zu R u hro rt 6762 (7000) t. Die 
Summę der fak tu rierten  Betrago beliiuft sich auf 
82 883 127,17 (71 527 400,07) Die G esellschaft be- 
achaftigto durchachnittlich 12 766 (12 153) M eister und 
A rbeiter und zabite an Lohnen und Gohiiltern 
17 654 531,01 (15 740 451,78) J t, d. i. fiir den Kopf 
1382,93 (1295,20) Jt.

Die beyorstehende H auptyersam m iung der Ak- 
tioniire dea Phoenix wird auBer iiber den Jahrea- 
abschluB noch iiber die geplante Y erschm elzung der 
Geaellachaft m it dem H oerder Bergwerka- und H iitten- 
V erein zu beachlieBen haben. Dio Yorteile dieser MaB- 
regel leg t dio L eitung des Phoenix am Schiuase des Ge- 
schaftsborichtss ungefiihr wie folgt da r: F u r die Yer- 
einigung sind im groBen Ganzen dieaelben Griinde maB- 
gebend, wie fiir dio Fuaion der W estfalischen Union 
m it dem Phoenix. W ie damala kom m t auch je tz t in 
e rster Reihe fiir den Phoenix  die Boachaffung des 
nalbzougbedarfea in B etracht. Der S tahlw erks-Y erband 
ha t nach § 43,1 der Satzungen dio Ptiicht, den Mit- 
gliedern ih ren  B edarf an H albzeug zu liefern, wo- 
gegen dieso H albzeug nur von jenem  beziehen diirfen. 
D er Y erband ha t ferner nach unserem  Sonder- 
abkomm en die Yerpflichtung, una jah rlich  144 018 t 
Zukaufs-R ohstahl zu liefern, kom m t dieser Yerpflich
tung  aber bei weitein nicht yoii nach, „weil er dazu 
n icht im atande sei“ . Der Pliocnix kann aeinoraeita 
dieaen A usfall n icht decken, woil der eigene B edarf 
der Phoenix-W erke in  den letzten Ja h ren  bedeutend 
gewachsen ist. Die Folgę iat, daB wir w iederholt 
Betriebastorungen auf unseren W erken der W cst- 
faliscben Union gehabt haben.

Kom m t jedoch die Y ereinigung zustande, ao wird 
eben der Phoenix in der L age aein, aeinen Halbzeug- 
bedarf, ganz oder doch fast ganz, schon je tz t herzu- 
stellen. Sollte noch etwaB fehlen, ao wird daa leicht 
durch yerUnderte BetriobBanordnungen nachzuholen 
aein. Dabei wird H oerde in der Ilaup tsache den 
B edarf der W estfalischen Union (etwa 200 000 t) 
zu liefern haben. D a dio F rach t dorthin yon Hoerde 
durchachnittlich etw a 1,75 Jt f. d. Tonne n iedriger iat 
ais yon R uhrort, so wird uns eine bedeutendo F rach t- 
e rsparnis zugute kom men. Daa gleiche w ird, soweit 
das Fabrikationsprogram m  der beiden W erke einen 
A ustausch geatattet, der F a li aein bei den A usfuhr- 
lieferungon Iloerdea, dio je tz t iiber R uhro rt gehen, 
und den Sendungen des Phoenix nach dem Osten, 
die an Hoerde yorbeigefahren werden. D er F rach t- 
unterschied b e trag t etw a 2,50 J t  f. d. Tonne. Nach 
Yollendung dea SchachteB IV  dea H oerder Kohlen-
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werkeB werden von dort aus neben dem Bedarfe dos 
H oerder AYorkes auch unsere "Werke der AYostfiilischen 
Union hei billigor F rach t Yon W ickede-A sseln aus 
mit don orforderlichen Stochkohlen yorsehen w erden 
konnen. Neben der dam it erzielten ErmiiBigung der 
Solbstkosten infolge dor hoheren F orderung  und dor 
F rach tersparn is kom m t der vcrcinigten Gesellschaft 
dann oinerseita der billigere Preis, anderseits der 
AYegfall der Abgabe an das K ohlensyndikat zugute. 
Dor I’hoenix ha t zwar geniigend Hochofen, um  iiber 
seinen eigenen B edarf hinaus noch aein B eteiligunga- 
soll im R oheisensyndikat zu lie fern ; aus tochniscben 
Grunden hat er abor bisher noch im m er oinen Teil 
gekauft. W erden dio beiden W erke verachmolzeu, 
so konnen sio ihren  ganzen B edarf selbst herstellen. 
Infolge des groBeren UmfangeB der Gesellschaft wird 
dann auch nicht boi jedem  K onjunkturw echsel sofort 
das Ausblasen oder A nblasen von Hochofen notwendig 
Bein; die G esellschaft w ird don notigen AuBgleich eher 
in sich selbst iinden. Zudem organzt aich dio E r
zeugung der beiden W erke in Yortoilhafter AYeise 
dadurch, daB Iloerde YerhaltnismiiBig m ehr Ilalbzoug 
iiber den eigenen B edarf hinaus, dor Phoenix  m ehr 
Yorfeinerte W are lie fert; Iloerdo stellt Triigor, 
Schmiedestiicko, FormguB her, die der Phoenix nicht 
oder doch nur iu ganz geriugom  MaBo m acht, wiihrend 
w iedorum  dor Phoonix D rah t und D rahtw aren, Fein- 
blecho (Stanz- und AYeiBbleche) sowio Bandoisen und 
SchweiBeisen liefert, A rtikel, die n o e rd e  felilon. Auch 
die G eneralunkosten lassen sich nach der Y eroinigung 
in gewissem Um fango Yermindcrn.

Uebor das Schicksal des Fuaions-A ntrages werden 
w ir noch berichten.

R lie in isc li-W o stfiilisc lie s  K o h le n sy n d ik a t .
Aus dem am 18. Septem ber in der Zeehenbositzor- 

Y ersam m lung erstatteten  Berichto dos A^orstandes heben 
w ir folgondes hervor:

D er rochnungsmiiBigo K ohlenabsatz im ganzen 
hat betragon im  August 1906 bei 27 A rbeitstagen
5 806 539 t, 1905 bei 27 A rbeitstagen 5 198 908 t, 
m ithin 1906 gegen 1905 -(- 607 631 t =  11,69 o/o. 
Aron der Beteiligung, welche sich bezitierte 1906 auf
6 861899 t (1905 auf 6 828 310 t), sind doinnach ab-
gesetzt worden 1906 84,62 o/n (1905 76,14 o/0). Die 
Forderung  atellte sich insgesam t im August auf
6 814 609 t, odor arbeitstiiglich auf 252 393 t, gegou 
Ju li 1906 533 t =  0,21 o/0, gegen A ugust 1905
-J- 22 577 t =  9,82 o/o. Der rechnungamaBige Absatz 
ha t betragen  von Ja n u a r bis oinschlieBlich A ugust: 
im  ganzen 1906 bei 2003/* A rbeitstagon 43 781 703 t, 
im  ganzen 1904 boi 200 A rbeitstagen  37 365 138 t, 
m ithin 1903 gegen 1904 6 416 565 t =  16,73 o/„. Die
F orderung  stellte sich im Ja n u a r bis einschlieBlich 
August auf 51 260056 t odor a rbeitstaglich  auf 255343 t, 
gegen dio Zoit yoii J a n u a r bis A ugust 1904 mohr 
34 221 t =  15,48 0/0. AYiihrend fiir Koks den Anforde- 
rungen der A bnehm er im allgem einen geniigt werden 
konnte, ha t die herrschende K ohlenknappheit an- 
g e h a lten ; sio erstreck t sich auf alle Kohlensorten, 
insbesondere aber auf Kokskohlen, dereń H erstellung 
sich infolgo der verm ehrten  K okserzeugung in stiindigein 
Iluckgange befmdet. Die Schwierigkeiten, welcho im 
A bsatzgeschafte durch das Zuriickbleibon der Leistungen 
der Zechen seit A nfang des zweiten Jahresviertel8  
orwachsen sind, beBtehon auch gegenw artig  unYor- 
iindert fort, da die N achfrage nach B rennm aterialien  
andauornd oine auBerordentlich starko ist, so daB die 
zur Y erfiigung stehenden Mengon nicht geniigen, den 
B edarf in Yollem Um fange zu deckcn. A ngesichts 
des guten Beschaftigungsstandea, welcher iu fast allen 
Zweigen des Erwerbalebons, beBonders abor in der 
E iscninduatrie zu verzeichnen ist, w erden in Arer- 
bindung m it dem vorm ehrten K ohlenbedarf fur llaua- 
brandzwecke auch fUr die kommonden M onate auBer

ordentlich starko A nforderungen an  uns heran treten . 
Inzwischon sind w ir fortgesetzt bostrobt, die uns zur 
Yerfiigung stehenden Mengon Yorzugaweiso unseren 
inliindischen Abnohinern zuzufiihren, indem  wir unaern 
auslandischen Absatz nach M oglichkeit einzuachriinken 
suchon. AVir hegon jedoch dio Befiirchtung, daB es 
uns ohne erhcbliche Steigerung der F orderung  kaum  
golingen w ird, den voraussichtlichen Anfordorungon 
in yollem U m fange gerech t zu worden, zumal wenn 
dor Absatz noch durch oinen stiirkeren W agenm angel 
beeintrilchtigt w erden sollte. Dor sich allenthalben 
bem erklich m achendo Y orkehrsaufschw ung und nam ent- 
lich auch die in A ussicht stoliende Arerm ehrung der 
R iibontransporto worden in den kom inenden Ilerbst- 
m onaton an dio Leistungen der EiBoiibahnvenvaltuug 
Yoraussichtlich ganz auliorordentlichę A nspriiche atellen. 
AYenn auch Y ertrau t werden darf, daB dio Staataeisen- 
bahiiYorwaltung in w eiteatgehendem  U m fange Fiiraorge 
zur Bowilltigung des zu erw artonden starken  Arerkehrs 
zu treiren bemiiht gewesen iat, so muB es doch zweifel- 
haft erscheinon, ob es gelingen wird, allen A nforde
rungen voll zu entsprochen, um so m ehr ais der vor- 
handene AYagenbestaud unzureichend ist und sich 
schon in den Y erkehrsB chw itcheron Som m erm onaten 
toilweiso AYageninaugel oingestellt ha t. Jedenfalls 
dfirfen wir die E rw artung  ausaprechon, daB die Eiaen- 
bahnverw altung bei auftretendom  AYagonmangel eine 
gleichmiiBigo Y erteilung der Yerfugbaron AAragen auf 
allo V erfrachtor Yornehmen w ird, dam it Benach- 
teiligurigen, wio sio das R uhrrevior bei der AVagon- 
geBtellung fu r den KohlenYOraand im Yorgangonon 
llo rbsto  zu erleidon hatte , Yormieden werden.

Hlieinlsclio Stalilłverko zu DuisburgOIoiderlcli.
D er B erieht doa Yoratandos stellt fest, daB das 

U nternehm en im letzten, m it dem 30. Ju n i 1906 
schlieBenden Geschiiftsjahre uuuntorbrochen in allen 
AYerksabteilungen Yollauf beschiiftigt war und sowohl 
seine Koheiscn- und Stahlorzeugung, ais auch Boine 
K ohlonforderung und K oksherstollung w esentlich stei- 
gern konnte. Das Betriobsergebnis ist dahor bodeutend 
gunstiger ala im Arorjahre , obwohl dio Abachroibungen
— und zwar m it Riicksicht auf den infolge des elek
trischen Botriebes in M eiderich entstehonden groBeren 
ArerachleiB und die crheblich gewachseiio Forderung  
der Zeche C entrum  — Yon 5 auf 6 °/n des liuchwortos 
erhoht w urden ; sio beziffern sich fiir den Tmmobilien- 
besitz der A bteilung M eiderich auf 1 204 678,64 J l,  
fur die A bteilung D uisburg auf 98 147,93 -/i und fiir 
die Abteilung Centrum  auf 1 0 3 1 8 4 2 ,1 0 ^ , insgesam t 
also auf 2 334 668,67 (i. A\ 1 939 397,87) J l.  Der Rein- 
gewinn einschlieBlich des Arortrages yoii 13 2 3 9 ,9 0 ^  
aus 1904/05 boliiuft sich auf 3 700 9 4 4 .8 1 ,^ . Der 
A ufsichtsrat schlagt vor, Yon dieser Suinme ala 
Tantiem o fUr aich 75 000 J{. zu Yerwenden, 3 600 000 J l  
(1 2  o/0) ala Dividendo zu verteilen  und 25 944,81 ^  
auf neue R echnung zu iibertragen. An dem Gewinne 
nehm en auch die 2 0 0 0 0 0 0 ^  neuer A ktien  toil, dio 
laut BescliluB der GcnoraiYersamm lung Yom 26. Ok
tober 1905 ausgegeben worden sind. Durcli das hierbei 
erzielte Aufgeld h a t sich dio Riicklage um 1 761539,67 J l  
erhoht. F iir B auten und sonstige N euanlagen wurden 
im B erichtsjahre  insgesam t 1 797 555,04 Jl, Yerausgabt. 
Am 13. August 1906 wurde der vierte  Hochofen an- 
goblaaen, doch w ird dieser e rst im Oktober seine Yolle 
Leistungafahigkeit crreichen, da die beiden nouen 
3000pfcrdigen GasgeblasemaBchinen n icht eher fertig- 
gestellt w erden konnen. Fflr dio Folgę sollen ateta 
Yier Hochofen im F eu er gehalten  YYerden; im lau
fenden und niiehsten Goachiiftajahro soli deshalb ais 
R iickhalt noch ein fiinfter Hochofen gebaut werden. 
lin  iibrigen w ird uber den Betrieb Nachstohondea be- 
rich te t: In  den Hochofon der H ilttenanlage zu
D u i s b  u r g -M  e id  o r i c h  wurden 341716 (im Yor-
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jah ro  308 350) t  Rolieisen erblasen. Dio ganzo An
lage (einschlieBlich dor A bteilung Duisburg) erzeugte 
an Thom as- und M artinstalil 419 057 (372 130) t, an 
Ila lb - und Fortig fabrikaten  384 170 (336 990) t ;  vcrsandt 
w urden yon dort an S talilfabrikaten  379 070 (335 100) t, 
an  Stalilschrott, Thom asscblacken, Schlackonsteinon, 
B lechachrott, S teinsclirott sowio sonstigon Abfallen 
119498 (98 296) t und bereclinet fUr 42 168868,69 
(36 845 583,12) J l .  A uf den M eidcricher W erken 
w aren 4302 (4209) A rboiter m it einem D urchsclinitts- 
lohne von 4,25 J l  fiir Schicht und K opf (einachlioBlich 
M eister usw.) beschiiftigt, boi der Abteilung Duis
bu rger Eison- und Stahlw erko 818 (755) Mann. D ieZeche 
C e n t r u m  forderte  1 102 143 (975 313) t Kohlen, wo- 
yon 593 769,5 t fiir Rechnung des Syndikatea abgesetzt 
w urden; in dieser Zalil sind eingeschlosson die Koka- 
kohlen fiir 190297,5 t Koka, die gleichfalla vom Syndi- 
ka te  yertrieben wurden. AnN ebenerzeugniason wurden 
1683 (1045) t  Am m oniak, 768 (698) t p riiparierter 
Teer, 2401 (1051) t R ohtcer und 509 (473) t Rohbenzol 
gewonnen. Die Ringofenziegelei atollte 2 031 720 
Steine hor. Die B clegachaft der Zeche bestand aus 
4019 Mann, dereń Schichtlohn (nach Abzug der Kosten 
fiir Sprongm ittel, G elcucht und Geziihe) Bich auf 
durchachnittlich 4,37 (4 ,2 1 ).// belief (jugendliche A r
beitor und Iin alid o n  eingerechnet). Beim Eisenstoin- 
bergbau in A l g r i n g e n  wurden 196 108 (146707) t 
M inette von gu ter Bescbaffenheit gefordert, dio sam t- 
lich in M eiderich Yerhttttet wurden. Beschiiftigt 
wurden beim E rzgrubenbetriebe 229 (217) M ann. D er 
D urchschnittsschicbtlohn fur H auer nnd Gedingo- 
schlopper betrug  5,91 ( 5 ,6 6 ) ^ ,  fiir dio Tagclolm cr 
3,81 (3,76) J l.

Dio Mnrktlago (los GieBereigeiverbo«.
D er Y erein  deutscher EisengieBereien hat in seiner 

HauptYersam m lung am 15. Septem ber 1906 folgenden 
B ericht Uber d ieM arktlage e rsta tte t: Unaere allgem einen 
Bcm erkungon iiber die L age des GieBereigewerbes 
konnen w ir dam it einleiten, daB zu Beginn dos Jah res
1905 einige Zweigc der EisengieBerei noch w enig yoii 
einem  Aufschwungo spiirten, daB aber allm ahlich die 
Bcsserung auch h ier kam , und seit A nfang 1906 gute 
B cschiiftigung mit w enigen A usnahm en herrscht. Es 
ist eino alte E rfah rung  im w irtscbaftlichen Leben, 
daB die aufsteigende industrielle  Bewegung zuerst und 
ganz Yon den Rohstoff- und ITalbzeugindustrien aus- 
genutzt werden kann, da  sie durch ihre festgefugtcn 
Kartello  jede Preiserhohung sofort durchzuaetzen Yer- 
mogon. Sehr yiel schw erer ist es fiir alle die zer- 
splitterten  Fortigindustrien, diesen Preiaerhohim gen m it 
ihren eigenen Erzeugnissen zu folgen. D aher sehen w ir 
denn auch bei der jetzigen industriellen IIocbHut fast 
siiintlicho Zwoige des GieBereigewerbea ausgezeiclinet 
bcachaftigt, abor es gelingt nur sehr schwer, dio Yer- 
kaufspreise denen der geatiegenen Rohstofte und den 
Lohnerhohungen anzupasaen. Die Zersplitterung der 
F ertigw aren industrien  ist loider auch noch in  der Eisen
gieBerei Yorhanden, und dennoch dio Yielen lebhaften 
K lagen uber ungenugende Prcise. Zwar haben die ein- 
zelueu Gruppen w iederholt Preiaaufachliige beschloaaen, 
aber w ir finden in den uns zugegangcnen Bericliten 
dio liittersten  Bescliwerden daruber, daB solche Ab- 
m achungen in der einen Gruppo entw eder n icht im m er 
gehalten  odor durcb den W ettbew erb  der W erke einer 
N achbargruppe und Yor allem  der nicht dem Yereine 
angcbSrenden GieBereien so atark  durchbrochen werden, 
dali von ihrem  Nutzen n icht ao Yiel ubrig  bleibt, wie 
bei Yollkommener Einigkeit gorechterw eiso bleiben 
inuBte. Auch an dic IIochofengieBereien muB dio 
dringende M ahnung gerichtot werden, sich den Preis- 
bestrebungen der reinen W erke  anzuschlieBen, da ihnen 
doch der Y orteil ebonaogut zufiillt. G erade iiber 
den auBerordentlich storenden W ettbew erb der nocli- 
ofcngicBcrcien wird Yiel geklagt. F e rn er mussen

wir d arau f hinweisen, daB die Yon unBerem Yereine 
aufgestollton allgem einen Yorkaufs- und Liefcrungs- 
beilingungon genau einzuhalten sind. Aua alledem  geht 
heryor, daB die F estigkeit der Organisation groBer und 
die Fiihlung unter den einzelnen G ruppen bei den Preia- 
abm achungen noch yiel enger w erden muB. Es kommen 
auch sofort w ieder die a lten  und berochtigten Klagen 
iiber Y erschlechtcrung der Giite des Rohoisens und 
Koka, die sich auB dem gew altsam  schnellon und un- 
unterbrochenen Betriebe unpchwer orklaren liiBt, abor 
darum  nicht w eniger yerlustbringend und betriebstorend 
fur die Y erbraucher wird. Sehr bczeichnond fur 
die augenblickliche Lago sind die in don an  uns 
gerichteten  B ericliten hiiufig auftauchenden K lagen 
iiber groBen M angelangelern ten  Facliarbeitern , der schon 
m it einer ungenugenden Anm eldung yon Lebrlingen 
beginnt und sich zum Teil sogar auf die Tagelohner 
eratrcckt. E in solcher A rbeitcrinangcl wird z. B. ge- 
m eldet aus dom K onigreiche Sachson, aus Schlesien, 
W cstfalen  und ganz W estdeutschland und zum Teil auch 
aus Siiddcutachland. E r bindort loider auch oine recht- 
zeitige A usdehnung der E rzeugung und oine yolle Aus- 
nutzung der augenblicklicb starken Bcschiiftigung. Die 
H a n d e l s g i e B e r e i e n  w aren 1905 gut beschaftigt, aucli 
ist ihnen 1906 eine groBe A uftragm engo zugewaclisen. 
N ur iiber starken  W ettbew erb zu godruckten Preisen, 
ja  zu Schlouderprcison, finden sich m anclie Klagen. 
U eber B a u g u B  lauten die Berichte n icht einheitlich. 
A llgom ein w ird angegeben, daB das J a h r  1905 einen 
groBen Aufschwung gebraeh t liabc, der yon einem Teil 
der berichtenden W erke  auch fur dic abgelaufene Zeit
1906 bestiitigt wird, indessen weiehen yon diesem  U rtoil 
iiber daa J a h r  1906 andere W erke ab, die yor allem  
schwacheń Absatz yon Situlen und einen scharfen 
W ettbew erb  featstellen. H ier stoBen w ir auf die Y er- 
drftngung des GuBeisons durch andere technische Mate- 
rialien, durch schm iedeeiserne K onstruktionen, Eisen- 
beton usw. In B ayern enipfindet m an in Kam intiiren, 
Scliiirgehauscn und Fenstern  den bis nacli Siidbayern 
yordringenden schlesischen W ettbew erb sehr lebhaft; 
in andern  Gegenden don der Ilochofenw erke. Die 
starkę  Beschiiftigung der M aschinenindustrie, elektro- 
technischen Industrie  usw. w irkte auf dio N achfrage 
nach M a s c h i n e n g u B ,  GuB fiir die elektrotechnischen 
W erke, R iem enschcibcn und anderer h ierber gehijrigen 
GuBwaren hinsichtlich der Menge der A uftrage fiirder- 
lich ein, und dio iiberwiegende M ehrzahl der W erke 
dieser A rt ist m it dem V erlaufe der Ja h re  1905 und
1906 zufrieden. So kom m en w ir denn durcliaus nicht 
zu einem allgom ein befriedigenden Ergebniase iiber 
das G eschiiftsjahr 1905/06, und wonn w ir dnran denken, 
daB uns im kom menden W in ter Koks- und Kohlen- 
knappheit, W agenm angcl und w eiter steigende Roh- 
stoffpreiso erw arten, dio zum Teil schon cinzutreten 
begonnen haben, so ist noch m ebr ais sonst die M ahnung 
am Platze, daB endlich w enigstens in unserin Yereine 
eine groBere E inheitlichkeit der 1’reisbildung entstehen 
und die W erke iiber einen augenblicklichen kleinen per- 
sonlichen Y orteil hinaus das H eil m ehr in der straffen 
DurchfUhrung yon Preisabm achungen fiir die All- 
gem einheit erblicken mochten. — Auf G rund dieses 
Bericbtes hat der Y erein folgenden B e s c h l u B  gefaBt: 
„Der Y erein dcutacher EisengieBereien hat in seiner 
heutigen H auptyorsam m lung nach eingehender Be- 
sprechung allor in B ctrach t kom menden Y erhaltnisso 
festgestellt, dali in allen Gegenden Deutschlands bei 
den W erken eino lebhafte Beschiiftigung herrscht, daB 
aber dio Y erkaufapreise beaondera unter Hinweis auf 
dio so betracbtlich  gestiegenen Preise der Rohstoffo und 
der iibrigen GestebungskoBten in einem unzulangliclien 
Yerhiiltnis zu den H erstellungskostcn Btchen. Die 
H auptveream m lung richto t desbalb an dio Arereins- 
gruppen das dringende E rsuchen, Sorge zu tragen , daB 
in ibren Bezirken eine w eitere E rhohung der Yer- 
kaufspreise sta ttlindc t, Abschliisse auf 18ngere Zeit
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nicht gem acht und so cndlich fiir dae Gowerbo der 
gesam ten EisengieBereien giiiistigo YerhaltnisBe lier- 
beigefiihrt w orden, dereń sich andere Zwoige dor 
E isenindustrie soit langem  erfreuen."

Westdeutschos Eisenwork, Akllen-Gesoilscliaft, 
in Kray bei Essen-Knhr.

Im  abgelaufenen G eschiiftsjahro w ar dio Nacli- 
fragc nach den Erzeugnissen der GesellBchaft durch- 
weg auBerordontlich rege, die erziclten PreiBO waren 
lohnend , w enngleieh sio den erhiihten Kosten der 
Rolistoffo und den gesticgenon Liihnen n icht ganz

entsprachcn. Die Bilanz zeigt einen Fabrikations- 
gewinn yon 818 631,71 gegeniiber 5 9 5 3 2 1 ,0 3 ^  im 
Jah re  zuvor. DaB guto E rtriignis ist nam entlich den 
modernon W erkseinriclitungon und yorteilhaften Roh- 
m aterial-E inkiiufen zu verdanken. Nach Abzug dor 
allgomoinen U nkosten sowie der m it 129 995,12 J t  an- 
gesetzten A bschreibungen bleibt ein Reinerlua yon 
611 855,86 J l,  der nach dem T orschlage der Yerwal- 
tung wio folgt verw endet werden so li: 30600 J!  zur
gosetzlichen und 75000.,^' zur besondereu Riicklage, 
76 063,44 M  zu T an tiim en , 45 000./#  zugunsten der 
Boamten und A rbeiter, 375 0 0 0 ^  (15 o/o) ala D iridende 
und 10 192,42 J l  zum Y ortrag  auf noue Rechnung.

Yereins - Nachrichten.

Nordwestliche Gruppe des Vereins 
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

In Sachen des F r a c h t u r k u n d o n s t e m p o l s  yer- 
olfentlichen w ir un ter Bezugnahm e auf unsare Mit- 
teilungen in voriger N um m er folgonde Erlaeao des 
I le rrn  FinanzminislerB und des H erm  Jlin is te rs der 
olfentlichen A rbeiten in P reuB on:

I.
Der Finanz-M inister.   ^

J .-Nr. lii. 14404. B e r l i n  C. 2, den 1. Sopt. 1906.

Dio Ilandhabung  der Yorschrifton iiber don Eisen- 
balin-Fraehtbriefstom pol (Tarifstello 6 d  des Reichs- 
stempelgeaetzes) seitens der E isenbahndienststellen hat 
den beteiligten Ilandelskreisen  AnlaB zu Yoratellungen 
gogebon, w orauf dor H err R eichskanzlor sich in einem 
Schreiben an dio iibrigon B undesregierungon und den 
I le rrn  S ta ttlia lte r in ElsaB-Lothringen vom 28. August 
d. J . im E inyerstandnis m it m ir und dem I le rrn  Mi
n ister der offentlichen A rbeiten in folgondem Sinnc 
ausgesprochon h a t:

' 1. N ach den eisenbahnseitig  beBtehenden Grund- 
Biitzen ist es zulitsaig, innerhalb gcwisser Grenzen eino 
M ehrbolastung des W agens iiber das angeschriebeno 
Ladegew icht hinaus e in treten  zu lassen. Eino solcho, 
in dio sogenannto L atitiide des Ladegew ichts fallendo 
M ehrbelastung liiBt sich bei der Y erladung yoii MasBen- 
g iitern Yielfach n icht Ycrmeiden. Zum Teil berulit 
sie darauf, daB boi W aren, dio nach don dom Lade- 
gewicbte der W agen angepaBten Reingewichtsmongon 
Yon 10, 15 usw. Tonnen geliandelt werden, die Scn- 
dungen infolgo des Gowichts der llmschlieBungon das 
Ladegew icht um ein geringes iibersteigen. In  Fallen 
dieser A rt iat bisher zum Teil der Frachtbriefstem pel 
nicht nach MaBgabo des angeschriebenon Ladegew ichts 
des beladenen Eisenbahiiw agens, sondern nach dom 
in B etrach t kommenden niichst liolieren Satze erboben 
worden. Es muB indessen die Auslegung f iir  zuliiBsig 
erach te t w'erden, daB in diesen Fallen die M ehr- 
belastung fiir die B erechnung des F rach turkunden- 
Btempels obne EinfluB zu bleiben hat und lediglich 
das angeacliriebene Ladegew icht dea W agens ais 
maBgebend anzusehen ist. H iernach wiirde auch im 
Falle  des § 72 Aha. 2 der A usfuhrungsbcstim m ungen 
zum Reiehsstem pclgesetze der Stem pelborechnung nicht 
das Ladegew icht des gestellten, sondern das des an- 
goforderten W agens zugrunde zu legen sein, wenn 
das Gewicht der Ladung die T ragfahigkeitsgrenzo 
des letz teren  n icht iibersteigt.

2. Nach dom W ortlau t der B estim inungen wird 
der MaBstab „bei einem  F rach tb e trag e  Yon nicht 
m ehr ais 25 dabin aufzufassen sein, daB dam it 
der F rach tb e trag  fiir die auf den F raeh tb rief jew eilig 
beforderte  L adung gem eint ist. In  dieseni Sinue ist 
die Bestim m ung bisher auch Yon den Eisenbahndienst- 
stellen gehandhabt worden. E s  ist aber n icht zu

Yerkennon, daB diese Auslegung zu offenbaren Un- 
billigkoiten fUhrt, die von den beteiligten K reisen ais 
Ilfirten  em pfunden w erden miissen, und dali dam it 
dor B enutzung der tragfiih igeren  W agen von m ehr 
ais lO t  Ladegew icht, dio Yon der EisonbahiiYorwaltung 
im wirtBchaftlichon Intoresse in jedor W eise golordert 
wird, geradezu entgogongearbeitet wiirde. Boispiols- 
woiso ist danach fiir eine L adung Yon 30 t, dereń 
B eforderung liir jo  10 t 25 Jb kostot, wenn sio in 
drei E isenbahnw agen zu jo  10 t befiirdert wird,
3 ■ 20 =  60 an Stempel zu entrichten, wiihrend, 
wenn die L adung in zwei W agen zu je  15 t unter- 
gebracht wird, dio F rach t m ithin fiir jedo AYagen- 
ladung 37'/2 J6 botriigt, an Stem pel 1 J6 50 ii zu 
entrichten  Bein wiirden. Eine derartige  M ehrbelastung 
des Y erkebrs in groBeren W agenladungen ist vom 
Gesetzo scliwerlich beabsiehtig t; Bie wurde wogfallen, 
wenn dio T arifnum m er dabin ausgelegt w erden konnte, 
daB der fiir dic B erechnung des Stem pels maBgcbende 
F rach tb e trag  von 25 Jt n icht auf die jew eilig  auf 
den F raeh tb rie f beforderte  Ladung, sondern auf eine 
norm alo Ladung yoii 10 t zu bezieben ist. Eine solcho 
A uslegung erschoint bosonders im Ilinblick  auf den
2. Absatz der T arifstelle  6 d, der ein Ladegew icht 
yoii 10 t zum A usgangspunkte nim m t, n icht aua- 
geschloBsen und durch dio in B otracht kom menden 
w irtscliaftlichen und E isenbahnY erkchrsinteressen ge
radezu g eb o ten ; es erscheint daher gerechtfertig t, 
auch in dieser llin sich t nach der m ilderen Auffassung 
zu Yerfahren.

Dem  H orrn  M inister der offentlichen A rbeiten 
babo ich  anhcim gestellt, A nordnung dabin zu treffen, 
daB sow ohl seitens der Behorden der StaatBbahnen 
ais se iten s der PriYateiaenbahnYerwaltungen dem Yor- 
stehendon gomiiB yerfahren w erde. Die danach bis- 
her etwa zu yiel erhobenen Betriigo Bind auf A ntrag  
zuriickzuzahlen.

Im  A u ftrag e :
R a t h j e n .

II.
Der Minister der offent- .,««/»

lichen Arbeiten. B e r l i n ,  tlen 8 . Sept. 1906.

Die schon friiher eingeleiteteu Y erhandlungen 
m it dem R eichsscbatzam t aind inzwischen zum Ab- 
schluB gelangt. D anach soli un ter F rach tb e trag  im 
Sinne der Nr. 6 des Absatz 1 des Stem peltarifs d i e  
F r a c h t  f i i r  10 t  yeratanden werden, so dąB fu r 
einen m it 20 t beladenen W agen yon gleicliem Lade
gewicht nur noch dann ein Stempel von 1 erboben 
w erden w ird, wenn die F rach t fiir 10 t den B etrag  
yon 25 JC ubersteig t. E ntsprechende Anweisung an 
die Koniglichcn E isonbahndirektionen ist erte ilt worden. 
Bei B elastung eines W agens iiber das Ladegew icht 
hinaus bis zur Grcnzc der T ragfah igkeit w ird der 
Stem pel auf Grund des Ladegew ichts des yerwendeten 
W agens borechnet werden.
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V e re in  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .

Richard Crainer f .
Nachdem  dio yom Y erbande d e u t B c l i e r  Archi- 

tek ten- und In g en ieu r-Y ere in e , yom Yoreino deut- 
sclier Ingenieure, yom Y ereine deutscher E isenhiitten- 
leute und yom Y ereine deutscher SchifFswerftcn niedor- 
gesetzte Kominission zur A ufstellung yon Normnl- 
profilen fiir "Walzoisen erst yor wenigen M onaten den 
T td  ihrea Y orsitzenden zu beklagen lia tto , ist in sio 
durch den am 9. Septem ber d. J . plotzlich und un- 
e rw arte t erfolgten Hoim gang des Konigliehen Bau- 
ra tes und Professors R i c h a r d  C r a m e r  eine neue 
ompfindliche Liicke gerissen worden. P e r  Y erstorbene, 
der seinen AYohnsitz in Berlin h a tte , gehorto der 
Kommission Uber ein Jah rze lm t ais Mitglied an und 
ba t ihr mit seinem reichon "Wissen und seiner ge- 
diogenen E rfah rung  ebonso unoigenniitzig gedient, 
■wio dem oben an e rster Stelle genannten  Yerbande, 
durch  dessen Y ertrauen er zu jenem  ehrenyollen Amte 
berufen worden w ar. So yorlieren beido in ihm einen 
uncrmiidlichen und zuyerliissigen M itarbciter, gleich- 
zeitig  aber betrauert, wie es m it R echt in dor Anzeigo 
des Y erbands-Y orstandes heiBt, oin groBor Freundes- 
kreis das H inschoiden eines stets opferw illigen und 
liobenswiirdigon Froundes, in dessen C harak ter sich 
lautersto  R einheit m it feinster Em pfindung paarten .

Fiir dio Y eroinsbłbliothek sind oingogniigen:
(Die F.lnsendcr sind durch * bezeichnet.)

Kungl. Tekniska Hogskolans M aterialprofningsanstalt* 
fStockholm ] 1806 — 1906. (Stockholm, I len rik  
Lindstahl.)

M i g n o t * ,  A n d r e :  L a Fabrication d e l ’Acier au Four 
Siemens-M arłin d Sole basigue. (Extrait.)

Nachrichten der Siemens-Schuckertwerke *, G. tn. b. TL, 
und der Siemens <(' Halske Aktiengesellschaft. I le f t  8, 
Ju n i 1906.

O u t o r b r i d g e  j r . ,*  A. E .: The beneficial Effects o f  
A dding high Grade Ferro-Silicon to Cast-Iron.

L a  Iladioacticite spontanie et provo<]uee. P a r I I o n r i  
P r o  u m en . [Societó* Belgo des Ingónieurs e t des 
Industriels.]

[G o u  y e r n e m e n t *  du]  G r a n d - D u c h e  de  L u x o m -  
b o u r g :  R apport General ster la Situation de l ’In 
dustrie  et du Commerce pendant l ’Anne 1905.

D er Rheinhafen Crefeld. F estschrift zur F e ier der 
Ilafeneinw eihung. [M agistrat*  der S tadt Crefeld.]

O b e r s c h l e s i B c h o r  B e r g -  u n d  H t t t t e n -  
m f i n n i s c h e r  Y e r e i n *  zu lfa ttow itz : Bericht 
des Yorstatides fu r  1905/06.

Aenderuiigen in der Mitgliedorliste.
Bartholme, A., Tngenieur, Groflenbaum bei Duisburg.
Doeltz, F. Otto, Prof., C harlottenburg, B erlinerstr. 96.
Engau, F ritz, Ingenieur, Pottstown, Pa., U. S. A.
F riedrich , Oskar, D ipl.-Ing., S tablw erksingenieur der 

Ju lienhiitte , Bobrek bei B euthen O.-S.
Ilebing, Hermann , Ingenieur, Dusseldorf, Stockkainp- 

straBe 48.
Jenewein, Fr., TlUtteningonieur, W alzw erkschef der 

Stahlw erke R. Lindonberg Sohne, Rem scheid-H asten.
Rollm ann, A dolf, Geschiiftafiihrer der F irm a K arl 

Schroers, 48 Limo Street, London, B. C.
M ehrtens ju n ., J-, GieBereileiter, B erlin N"W., Turm - 

straBe 43 n .
Flank, G., Ingenieur, DUsseldorf, AdorsstraBe 88.
Riem er, D irektor bei H aniel & Lueg, Dusseldorf, 

SchumannstraBe 14.
Rott, Carl, H iittemngoniour, Dresden A., B ayreuthorstr.4 .
Rósch, Friedrich, Z en tral-Fachdirek tor der Hermid- 

thaler Ungarischen Eiaenindustrie Akt.-G cs., K rom - 
pach, U ngarn.

Schmidhammer, W illi., D irek tor der Stahl- und E isen
werke R obert Pollak, F roistadt, Oesterr.-Schlcs.

Springorum , K om m erzienrat, G enerald irektor d. Eisen- 
und Stahlw erks lloesch, Dortm und.

Stockmann, E., Techn. D irektor der A nnener GuB- 
stahlw erke Akt.-Ges., Annen i. "W.

TSgl, E., H iittenycrw alter der Eisen- und Stahlw erke 
in Diemlach der F elten  & Guillcaume Akt.-Ges., 
B ruck a. Mur.

W einberger, E rn st, Ingenieur der B enrather Ma- 
schinenfabrik Akt.-Ges., Dusseldorf, Hansalmus.

W iltberger, F. K . J., T riagos ćlectro-m agnetiques, 
Longwy-bas (M. & M.), Frankreich .

N o u e M i t g 1 i e d e r.
Beckmann, F ritz , Geheim er K om m erzienrat, T eilhaber 

der F irm a J . A. Ilenckels, Zwillingswork, Solingen.
Buhle, M., Prof., Dresden-A. 16, Ludwig R ichterstr. 21-
Erbsloh, K a rl, Ingenieur dor M aschinenfabrik Sack, 

Ratli b. Dusseldorf, L udenstr. 76.
Goisis, Lodovico, D irektor der Ferriero  Milano A.-G., 

Milano, Y ia Setta la  3.
Gorjaeff, W., Borgingenieur, Dusseldorf, P ionierstr. 9 1(.
Johannsen, 11. S., Dipl.-Ing., the Browning E ngineering 

Co., Cleyeland, O., U. S. A.
Lefflęr, J. A ., Ingenieur am „ Je rnkon to ret" , Stock

holm, Odongatan 42, Schwoden.
L ich thard t, Christian, D ipl.-Ing., B etriobsingenieur 

der D ortm under Union, Abt. W alzw erk I, D ort
mund, ArneckestraBo 3 1-

Y e r s t o r b o n .
Fehringer, Theodor, Ingenieur, Tornitz.
M ittag, Richard, Ingenieur, Zehlondorf-Berlin.
Pink, R ., D irektor, Hannoyer.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Die nachste

H a u p t v e r s a m m l u n g
f in d e t s ta t t  am

Sonntag, den 9. Dezember 1906 in der Stadtischen Tonhalle -zu Dusseldorf.


